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Stadtkernarchaologische Untersuchungen 

im nordlichen Randbereich der Stadt WeiBenfels an der Saale

von Volker Herrmann, Halle (Saale)

1. Einleitung

In diesem Bericht werden die Ergebnisse der archaologischen Grabung westlich der 

Marktgasse in WeiBenfels vorgestellt (Abb. 1). Die stadtkernarchaologischen Untersu

chungen wurden in der Zeit vom 01.09. bis 24.12.1994 vom Landesamt fur archaologische 

Denkmalpflege Sachsen-Anhalt (LfA) - im Vorfeld der Errichtung eines Sparkassenge- 

baudes - durchgefiihrt1.

Die stadtkernarchaologischen Untersuchungen im nordlichen Randbereich der Stadt 

stellen die ersten ihrer Art in WeiBenfels sowie in der gesamten Region dar2. Bedingt 

dutch die starke Durchfeuchtung des nahe der Saale gelegenen Grabungsareals, haben 

sich organische Funde des spaten Mittelalters hervorragend erhalten. In dem vorgestell- 

ten Teilbereich der Grabung (Schnitt A) wurden die Fundamente von Holzgebauden des 

13. bis 17. Jh. mitsamt der zugehbrigen Hofbereiche sowie den Resten einer Gasse auf- 

gedeckt. Das iiberwiegend organische und keramische Fundgut konnte weitgehend den 

untersuchten Gebauden zugeordnet werden. Bei der Besprechung der Baubefunde wird 

ein Hauptaugenmerk auf die Konstruktionsprinzipien und die Inneneinteilung der Holz- 

gebaude gelegt. Die Datierung der herausgearbeiteten Bauperioden und der zugehbrigen 

Gebaude stiitzt sich neben der Stratigraphie und einigen dendrochronologisch datierten 

Hblzem auf die zeitliche Einordnung des zugehbrigen Fundguts und die wenigen, bis

lang publizierten Schriftquellen zur Stadtgeschichte. Da die Ergebnisse dieser Grabung 

erstmals zahlreiche Hinweise zum spatmittelalterlich-friihneuzeitlichen Hausbau und zur 

Datierung des Fundguts im siidlichen Sachsen-Anhalt liefem, werden sie in diesem Vbr- 

bericht ausfiihrlich vorgestellt3.

2. AbriB der Stadtgeschichte

Die Altstadt von WeiBenfels4 liegt am rechten Ufer der Saale auf Schwemmland im 

letzten grbBeren Tai vor dem Eintritt des Flusses in die Leipziger Tieflandbucht 

(Abb. 1). Der Ort wird dutch das etwa 40 m erhbht auf einem hellen Sandsteinfelsen 

gelegene SchloB, das nach dem 30jahrigen Krieg an der Stelle der fur die Stadt namen- 

gebenden Burganlage der Wettiner erbaut wurde, iiberragt. In der Zeit um 1185 wurde 

unterhalb der Burg die stadtische Siedlung an der Kreuzung zweier wichtiger Femhan- 

delswege5 von Markgraf Otto “dem Reichen” von MeiBen (1156-1190) angelegt. Der 

planmaBige Charakter der Stadtanlage ist noch heute an dem rasterfbrmigen StraBensy- 

stem mit fiinf parallel zueinander verlaufenden HauptstraBen (GroBe Kaland-, Jiiden-,
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Marien-, Klostfer- und NikolaistraBe) und den davon rechtwinklig abzweigenden 

NebenstraBen und Gassen der Altstadt zu erkennen. Im Bereich des heutigen Stadtge- 

biets bestanden schon seit dem 7. oder 8. Jh. vier slawische Siedlungen6, die allmah- 

lich im Stadtbild von WeiBenfels aufgingen. In der neugegriindeten, spatestens seit 

dem letzten Drittel des 13. Jh. umwehrten Stadt siedelten sich wohl zunachst die von 

den Wettinem abhangigen Burgmannen mit ihren Lehenshofen (Freihofe), bestehend 

aus Wohnhausem, Stallungen und Garten, an. Vermutlich iiberlieBen die Burgmannen 

Teile ihres Grundbesitzes den von ihnen abhangigen Bauem und Handwerkem zur 

Bebauung. Im Bereich des spateren Grundstiicks “Am Markt 22”, das sich z. T. mit 

dem Grabungsareal deckt, siedelte sich vermutlich ein Ritter namens Johannes von Por- 

ziek mit seinem Freihof an. Erst nach dem groBen Stadtbrand von 1374 wurden die 

innerstadtischen Freihofe aufgegeben. Dies fiihrte in der Folgezeit zu einem starken 

Zuzug von Ackerbiirgern und Handwerkem aus dem Umland. Der im Bereich des Gra- 

bungsareals gelegene “Freihof’ wurde ebenfalls bei diesem Stadtbrand zerstort und 

nach den Verheerungen der Hussitenkriege im Jahr 1429 endgiiltig aufgegeben. Darauf- 

hin wurde dieses Grundstiick im Zeitraum vom Ende des 15. bis zum Ende des 18. Jh. 

als Posthalterei genutzt7.

Obwohl die Stadt als Marktort gegriindet und 1291 jedem Burger Zollfreiheit auf 

samtliche ein- und auszufiihrende Waren zugesichert worden war, entwickelte sich Wei

Benfels im Laufe des spaten Mittelalters und vor allem in der friihen Neuzeit zu einer 

Handwerker- und Ackerbiirgerstadt. Besonders ab der Mitte des 16. Jh. lassen sich eine 

rege Bautatigkeit und groBe Umgestaltungen in der Stadt sowie ein damit verbundener, 

starker Aufschwung des Handwerks feststellen. In dieser Zeit wurde zum Beispiel der 

bis 1550 inmitten des heutigen Marktplatzes liegende Teich verfiillt, der Friedhof um die 

Marienkirche aufgelassen und das gesamte Gelande gepflastert. Uberdies fiihrten die 

zahlreichen Uberschwemmungen und Stadtbrande im Jahr 1551 zu dem ErlaB einer 

neuen Bauordnung mit der Vbrschrift, statt der bislang iiblichen schindelgedeckten Fach- 

werkhauser ausschlieBlich Steingebaude mit Ziegeldeckung innerhalb der Stadt zu 

errichten. Die besonders feuergefahrdeten Scheunen waren in die Vorstadte und das 

Umland zu verlegen.

Die Stadt war aufgrund ihrer verkehrsgiinstigen Lage haufig das Ziel von Belagerun- 

gen, kriegerischen Verheerungen, Truppendurchziigen und -einquartierungen, die wiede- 

rum mehrmals die Pest mit sich brachten. Wahrend die Stadt im zweiten Weltkrieg von 

groBeren Zerstdrungen verschont blieb, verminderten die umfangreiche AbriBtatigkeit 

der 70er und 80er Jahre sowie der nach 1989 einsetzende Bauboom den historischen 

Baubestand und die Bodendenkmale betrachtlich. Der Erhalt des noch stellenweise 

zusammenhangenden friihneuzeitlichen Stadtbildes von WeiBenfels sowie der Schutz der 

unter dem Pilaster liegenden Denkmale stellen in Zukunft fiir Bauforscher und Archao- 

logen eine groBe Herausforderung dar.

3. Anmerkungen zur Durchfiihrung der Grabung und zur Methodik der Auswertung

Das 100 bis 150 m von der Saale entfemt liegende Grabungsareal wird durch den Markt 

im Siiden, die Marktgasse im Osten und die GroBe KalandstraBe im Norden begrenzt
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(Abb. 1). Auf der westlichen Seite stoBt die untersuchte Flache an die Hinterhofbereiche 

der zur Kleinen KalandstraBe gerichteten Gebaude. An der Marktseite ist noch das 

Hauptgebaude der wohl Anfang des 16. Jh. erbauten und im 18. Jh. emeuerten, vollstan- 

dig unterkellerten Dreifliigelanlage mit groBer Tordurchfahrt erhalten (Am Markt 22). In 

diesem Gebaude war vermutlich bis Ende des 18. Jh. die Warmannsche Posthalterei8, 

deren Nebengebaude im nordlich angrenzenden Grabungsareal lagen, untergebracht. Die 

beiden Seitenfliigel wurden zusammen mit den Ziegelgebauden der in der Mitte des 

19. Jh. auf der nordlichen Halfte des Areals gegriindeten Seifenfabrik “Schafer und 

Schulze”9 im Zuge des Sparkassenneubaus abgebrochen.

Bei den dreieinhalbmonatigen Grabungen auf dem etwa 1 400 m2 groBen Areal der 

Seifenfabrik, das von der Dreifliigelanlage bis zur KalandstraBe hin um ca. 1,5 m abfallt, 

wurden aus Zeitgriinden lediglich vier Teilflachen von jeweils ca. 80 bis 150 m2 GroBe 

untersucht. AuBerdem wurde im Keller des westlichen Seitenfliigels des Gebaudes Am 

Markt 22 ein ca. 2,0 x 0,8 m groBer und 1,8 m tiefer Schnitt angelegt. Dariiber hinaus 

wurden in den bei der Grabung nicht erfaBten Bereichen wahrend der Erstellung der 

4 bis 5 m tiefen Baugrube fur den Neubau der Sparkasse einige Lesefunde geborgen und 

Einzelbefunde dokumentiert.

In diesem Bericht werden in erster Linie die Ergebnisse des vom Verfasser untersuch- 

ten Grabungsschnitts A vorgestellt. In diesem etwa 30 m vom heutigen Marktplatz ent- 

femt liegenden, ca. 150 m groBen Teilbereich wurden die am besten erhaltenen, 

spatmittelalterlichen und friihneuzeitlichen Hausbefunde der Grabung - z. T. bis in eine 

Tiefe von etwa 5,0 bis 5,2 m unter dem heutigen Niveau von ca. 98,60 m ii. NN - aufge- 

deckt. In den iibrigen, weiter nordlich und ostlich gelegenen Grabungsschnitten B bis E 

wurden neben wenigen spatmittelalterlichen Fundamentresten ausschlieBlich Befunde 

der jiingsten Nutzungsphasen - der Posthalterei und der Seifenfabrik - angeschnitten.

Nachdem die neuzeitlichen und barockzeitlichen Deckschichten in Schnitt A bis auf 

eine Tiefe von knapp 2,0 m (ca. 97,50 m ii. NN) unter dem heutigen Laufniveau maschi- 

nell entfemt worden waren, wurden die vier dokumentierten Flachen sowie drei Tief- 

schnitte vollstandig per Handschachtung erstellt. Die Anlage der Flachen orientierte sich 

an den erkennbaren ehemaligen Lauf- und Bauhorizonten der Fachwerkgebaude des frii- 

hen 13. bis friihen 17. Jh., bei denen schon wahrend der Grabung vier groBe Bauperioden 

(Bauperiode 1-4) unterschieden werden konnten. Da die Befunde nach nattirlichen 

Schichten abgetragen wurden, war es moglich, die diesen vier Bauperioden zuzuweisen- 

den archaologischen Befunde jeweils geschlossen auf einer Flachenzeichnung zu doku- 

mentieren. Die wahrend der Grabung erkannten Bauperioden wurden bei der 

Auswertung noch in weitere Umbauphasen untergliedert. Die stratigraphischen Relatio- 

nen der Flachenbefunde wurden anhand von zehn Profilen, von denen zwei in diesem 

Bericht vorgestellt werden, kontrolliert. Aus Zeitmangel und aus Griinden der Arbeitssi- 

cherheit konnten Befunde unter Bauperiode 2 lediglich in drei Tiefschnitten, von insge- 

samt ca. 55 m2 GroBe, dokumentiert werden.

Ein weiterer Vorteil der angewandten stratigrafischen Grabungsmethode besteht darin, 

daB der GroBteil der Funde den dokumentierten Befunden, und damit auch den Hausem 

und Bauperioden zuzuordnen ist.

Vbr allem die an Hand von Vergleichsfunden aus der Region10 datierte und vom Ver

fasser in acht Warenarten untergliederte Keramik kann zur zeitlichen Einordnung der
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vier Bauphasen und der einzelnen Fachwerkgebaude herangezogen werden. Bei der 

Beschreibung der Keramik stehen Hinweise zur Tonaufbereitung, Drehtechnik und 

Brandart im Vordergrund, da sie die wichtigsten Kriterien zur Einteilung der Keramik 

nach Warenarten darstellen11. Uberdies werden die fur die jeweilige Warenart typischen 

Rand- und GefaBformen vorgestellt.

Weitere Anhaltspunkte fur die Datierung der Bauperioden liefem neun dendrochrono- 

logisch datierte Holzer der Wandkonstruktionen der Fachwerkgebaude. Sie wurden 

zeitlich wenig gestaffelt kurz nach 1300 geschlagen. Das Holz stammt von guten, feuch- 

ten Standorten, die vermutlich in der Aue lagen.

Aus Schichten des 13. bis friihen 15. Jh. wurden iiberdies fiinf Bodenproben mit zahl- 

reichen botanischen GroBresten, die allerdings noch nicht vollstandig bestimmt wur

den13, entnommen.

4. Bau- und Siedlungsentwicklung auf dem Grundstiick Am Markt 22

Im folgenden werden die in Schnitt A aufgedeckten Bau- und Erdbefunde, chronolo- 

gisch geordnet nach den vier Bauperioden, besprochen. Die in Grabungsschnitt A doku- 

mentierten spatmittelalterlichen Befunde gehoren vermutlich zu einer einzigen Parzelle 

mit wechselnder Bebauung und den zugehdrigen Hofbereichen. Teilweise wurden die 

Grenzen zu den Nachbarparzellen sowie die Reste einer Nord-Siid orientierten Gasse 

nachgewiesen. An Hand dieser Befunde und der Ergebnisse der anderen Grabungs- 

schnitte wird iiberdies versucht, die Bau- und Siedlungsentwicklung des Quartiers zwi- 

schen dem Marktplatz und der GroBen KalandstraBe zu skizzieren.

4.1. Vor Bauperiode 1 (1. Halfte des 13. Jh.)

Nachdem vermutlich schon im letzten Drittel des 12. Jh. damit begonnen worden war, 

das Stadtgebiet zu umwehren und aufzusiedeln, wurden wohl erst seit dem Anfang des 

13. Jh. die siedlungsungiinstigeren, weil stark uberschwemmungsgefahrdeten Flachen 

zwischen dem heutigen Marktplatz und der Saale entwassert, befestigt und nachfolgend 

bebaut. Diese Entwicklung lieB sich an Hand der Befunde in den bis auf 93,80 m ii. NN 

hinabreichenden Tiefschnitten belegen (Beilagen 1, 5, 6). In machtige, lehmige 

Schwemmschichten (Bef. A 171, A 202), die hier bis um 1200 von der Saale uber den 

FluBschottern abgelagert worden waren, waren Nord-Siid orientierte Graben (Bef. 

A 169, A 172, A 192), die kurze Zeit spater mit Schwemmsanden und Abfallen verfiillt 

wurden, eingetieft. Diese wahrend der Grabung aus statischen Griinden nicht vollstandig 

aufgedeckten Graben dienten vermutlich der Entwasserung des Areals vor seiner ersten 

intensiven Nutzung und Bebauung. Weiter nordlich wurden moglicherweise zusatzlich 

Holzpalisaden und starke Flechtwerkbefestigungen zum Schutz des nbrdlichen Stadtge- 

biets vor den Saalehochwassem errichtet. Darauf lassen die Reste einer Ost-West orien

tierten und aus angespitzten Nadelholzpfahlen14 gefiigten Palisade schlieBen, die bei den 

baubegleitenden Untersuchungen wahrend der Erstellung der Baugrube ca. 30 m nord- 

lich von Schnitt A dokumentiert wurden. Allerdings ist dieser Befund aufgrund der
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Begleitfunde in den Zeitraum zwischen der Mitte des 13. und der Mitte des 14. Jh. zu 

datieren (Bauperiode 2 und 3).

Nachdem das untersuchte Areal auf diese Weise trockengelegt und befestigt war, wur- 

den vermutlich noch im ersten Drittel des 13. Jh. erste Gebaude mit stark verdichteten 

Laufhorizonten errichtet. Allerdings konnten in den Tiefschnitten nur geringe Reste dieser 

BaumaBnahmen nachgewiesen werden; namlich ein Bauhorizont (Bef. A193) sowie zwei 

Pfostengruben (Bef. A 194/A 190). Ein in der Grabenverfiillung (Bef. A 169) gefundener 

Holznagel (Abb. 3.3), der wahrscheinlich von einem ZapfenschloB eines Fachwerkbaus 

stammt, belegt, daB wohl in der naheren Umgebung bereits in der ersten Halfte des 13. Jh. 

Fachwerkhauser errichtet worden waren. Die iibrigen, meist horizontalen oder leicht nach 

Osten abfallenden, stark mit Holzabfallen und Astwerk durchsetzten Schichten (Bef. 

A 152, A 159, A 160, A 187, A 189, A 190/A 194) sind als Nutzungs- und Laufhorizonte 

anzusprechen. Zwischen diesen Horizonten waren zwei Uberschwemmungsschichten 

(Bef. A 161, A 188) und ein Brandhorizont (Bef. A 158) nachzuweisen.

Uber das Aussehen und die Nutzung dieser bis etwa zur Mitte des 13. Jh. errichteten 

Gebaude lassen sich aufgrund der unzureichenden archaologischen Belege lediglich Ver- 

mutungen anstellen. Einerseits konnten die zwei aufgedeckten Pfostengruben auf Pfo- 

stenbauten mit tief eingegrabenen Standem, die auch andemorts noch mindestens bis 

Ende des 13. Jh. im stadtischen Hausbau eine bedeutende Rolle spielten15, hinweisen. 

Andererseits belegen der stark mit Sandsteinbrocken durchsetzte Bauhorizont und der 

Holznagel Fachwerkgebaude oder Lehmbauten mit Sandsteinschwellmauern, die aller

dings auch zusatzlich einzelne eingegrabene Pfosten als tragende Bauteile aufweisen 

konnen16. Vereinzelte Funde von Firstziegelbruchstiicken lassen darauf schlieBen, daB 

die Hauser steile, schindelgedeckte Dacher17 mit Firstziegeln besaBen. Der seit dem 

Hochmittelalter in den Stadten ubliche Standerbau auf Schwellen18 stellt auch in Mittel- 

deutschland mindestens seit dem 12. Jh. die ubliche Form des Hausbaues dar19. In Wei- 

Benfels konnen sie allerdings erst sicher ab Bauperiode 1, also ab etwa 1250, 

nachgewiesen werden. Fachwerkgebaude liber massiven Fundamenten spielten auch im 

friihen Kirchenbau der Region eine bedeutende Rolle20. Im landlichen Hausbau haben 

sie sich im siidlichen Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Gebieten noch bis in die 

Neuzeit hinein erhalten21.

Die Nutzung der bis um 1250 errichteten Gebaude laBt sich nicht eindeutig klaren. Die 

dicken, stark mit Holzspanen und gesagten Ast- und Brettfragmenten durchsetzten Nut- 

zungsschichten deuten moglicherweise auf Holzhandwerker hin, die diese Hauser 

bewohnten.

4.2. Bauperiode 1 (zweite Halfte des 13. Jh.)

Fur die Zeit der zweiten Halfte des 13 Jh. konnte in Schnitt A das erste groBere Wohnge- 

baude sicher nachgewiesen werden. In den beiden nordlichen Tiefschnitten wurde der 

siidliche Teil eines mehrraumigen Fachwerkgebaudes mit Sandsteinschwellmauern, zwei 

eingegrabenen Standem und einer Flechtwerkwand aufgedeckt (Beilagen 1, 5, 6).

Das ungefahr Ost-West orientierte, vermutlich rechteckige Gebaude besitzt im Siiden 

eine vierlagige, sauber aus groBen Sandsteinquadem gefiigte Schwellmauer (Bef. A 82b), 

auf der vermutlich ehemals ein Schwellbalken, in den die Stander eingezapft waren, lag.
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Sie diente als siidliche AuBenwand des Fachwerkgebaudes, dessen nordliche, bstliche und 

westliche Enden bei der Grabung nicht erfaBt werden konnten. In diese Mauer war wie- 

derum der auf eine Sandsteinschwelle (Bef. A 147) aufgesetzte und mit einer Stake gesi- 

cherte Rundbalken aus Tannenholz (Bef. A 145), der zu einer Nord-Siid orientierten 

Zwischenwand gehbrte, eingezapft. Das nordliche Balkenende ist in die Sandsteinrollie- 

rung (A 146) der Ost-West verlaufenden, noch etwa 0,7 m hoch erhaltenen Flechtwerkin- 

nenwand (Bef. A 170) eingelassen. Im Westprofil des Tiefschnitts wurde uberdies eine 

weitere schwache Sandsteinrollierung (Bef. A 148) aufgedeckt, die mbglicherweise zu 

einer zweiten Nord-Siid verlaufenden Innenwand gehbrte. Die in der Siidostecke und der 

Nordwestecke des Tiefschnitts gefundenen Pfosten aus Tannen- bzw. Fichtenholz (Bef. 

A 149, A 150) dienten vermutlich, neben den uber den Schwellmauern anzunehmenden 

Vertikalhblzem, als Stander. Sie trugen mbglicherweise die Unterziige fur die Deckenbal- 

ken. Ob der verkohlte, wohl verstiirzte Balken aus Tannenholz (Bef. A 186) zusammen 

mit drei Holzstaken (Bef. A 184) auch zu diesem Haus gehbrt, muB offen bleiben. Sicher 

lassen sich dagegen zwei stark mit Holzabfallen und Sandsteinbrocken durchsetzte Lauf- 

horizonte (Bef. A 144, A 185) dem Gebaude zuordnen. Das vermutlich schindelgedeckte 

Haus mit Firstziegeln wurde wahrscheinlich am Ende des 13. Jh., also nach dem Ende 

von Bauperiode 1, systematisch abgetragen und einplaniert (Bef. A 142, A 143. A 199), 

um das Areal mit einem neuen Fachwerkgebaude (Haus 1) bebauen zu kbnnen.

Im Tiefschnitt Slid (Beilage 1) wurden zwei schwache, aus Sandsteinquadem gefiigte 

und Nord-Siid bzw. Ost-West orientierte Fundamentmauem (Bef. A 203, A 204) ange- 

schnitten, die vermutlich nicht zu Wohngebauden, sondem zu Hofmauem aus Stampf- 

lehm gehbren. Der nbrdlich von Bef. A 204 gefundene, abgesagte Wurzelstock einer 

Buche (Bef. A 205) weist sicher auf einen in Bauperiode 1 in diesem Bereich gelegenen, 

unbebauten Hofbereich zu dem sich nbrdlich anchlieBenden Fachwerkgebaude hin.

4.3. Bauperiode 2 (Ende 13. bis Mitte oder Ende des 14. Jh.)

Nachdem das in Schnitt A erfaBte Areal im spaten 13. Jh. planiert und um etwa 0,8 m 

aufgehbht worden war, wurde im nbrdlichen Bereich zunachst ein vermutlich einphasi- 

ges Gebaude (Haus 1) errichtet. Dieses wurde wiederum durch ein am Anfang des 

14. Jh. errichtetes, mindestens zweiphasiges Gebaude (Haus 2), das bis zur Mitte des 

14. Jh. bestand, ersetzt (Beilage 2).

Wahrend dieser Bauperiode, die sich zeitlich wohl mit einem starken Ausbau des 

gesamten Stadtgebietes deckt, war das Grabungsareal am intensivsten bebaut. Dies wird 

auch durch die Falldaten der dendrochronologisch untersuchten Bauhblzer, die ohne 

Ausnahme in der Zeit um 1300 liegen, unterstrichen. Da zahlreiche Holzer vermutlich 

aus feuchten Auebereichen stammen, ist es denkbar, daB der Ausbau der Stadt mit einer 

starken Rodungstatigkeit im Saaletal zeitlich zusammenfallt.

4.3.1. Haus 1

Das Ost-West orientierte, wahrscheinlich rechteckige Fachwerkgebaude mit Sandstein- 

schwellmauern, Schwellbalken und Flechtwerkwanden wurde vermutlich nur zur Halfte
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bei den Grabungen erfaBt. Die nordlichen und westlichen AuBenwande liegen in den aus 

Zeitgriinden nicht bis in diese Tiefe untersuchten Bereichen von Schnitt A.

Die sudliche AuBenwand wird dutch eine machtige Schwellmauer aus in Lehm ver- 

setzten Sandsteinquadern (Bef. A 134) gebildet. Sie wurde beim spateren Einbau der 

nordlichen AuBenwand von Haus 2 (Bef. A 82a) teilweise ausgebrochen. Uber dem mitt- 

leren Bereich der Schwellmauer lagen noch die Reste eines halbierten, grob gebeilten 

Eichenstamms als Wandschwelle (Bef. A 83). In dem Balken standen ehemals wohl zwei 

eingezapfte Stander der Wandkonstruktion. Bei der Grabung wurde allerdings nur noch 

der in einem rechteckigen Zapfenloch steckende Rest des westlichen Wandstanders 

gefunden. Das westliche Ende des Schwellbalkens wurde dutch eine eingeschlagene 

Stake, auf die ein gelochtes Brett (Bef. A 87) unbekannter Funktion aufgesteckt war, 

gesichert. Wenige Zentimeter nordlich der siidlichen AuBenwand lag der etwa 0,5 m 

lange, halbierte Stammabschnitt mit Astgabelansatz (Bef. A 132) einer um 1309 gefall- 

ten Eiche. Vermutlich gelangte das Holz, dessen Funktion unbekannt ist, beim Abbruch 

von Haus 1 oder dem Bau von Haus 2 in den Boden. Dieses Datum stellt also einen Ter

minus post quern fur den Bau von Haus 2 dar. Uber dem westlichen Bereich der siidli- 

chen Schwellmauer (Bef. A 134) stand vermutlich eine Lehmwand mit innenliegendem 

Flechtwerk, von dem sich noch die Reste der in den Boden gerammten Staken (Bef. A 

184) fanden. Die ostliche AuBenwand erhob sich ehemals liber einem schwachen Sand- 

steinfundament (Bef. A 130), das einen kantig gebeilten Schwellbalken (Bef. A 126), in 

den vermutlich ehemals ebenfalls Stander eingezapft waren, trug. Im Westen weist das 

Haus einen nur ca. 3 x 2 m groBen, annexartigen Raum (Bef. A 134, A 183), der dutch 

eine Nord-Slid orientierte Flechtwerkinnenwand (Bef. A 135) von dem ostlich anschlie- 

Benden Raum getrennt wird, auf. Dieser Gebaudeteil diente vermutlich als Eingangsbe- 

reich des Hauses von Westen her. Uber die Ausdehnung von Haus 1 nach Norden hin 

lassen sich keine Aussagen treffen. Innerhalb des Gebaudes wurde die zugehorige Lehm- 

tenne (Bef. A 133) und der darliberliegende, stark humose Laufhorizont (Bef. A 128) 

gefunden. Der Boden von Haus 1 strich ca. 0,1 bis 0,2 m unterhalb der Oberkanten der 

Schwellmauern an die AuBenwande; von dort fiel der Horizont um bis zu 0,2 m zur Mitte 

hin ab. Moglicherweise war der Untergrund wahrend seiner Nutzung als FuBboden abge- 

sunken. Das Fachwerkgebaude besaB vermutlich, wie die Vorgangerbauten, ein schindel- 

gedecktes Dach mit Firstziegeln23.

Die Flachen slidlich und ostlich von Haus 1 dienten vermutlich als Hofbereiche, in 

denen moglicherweise Nebengebaude standen, die allerdings dutch den Einbau von 

Haus 2 vollstandig vernichtet wurden. Lediglich knapp ostlich von Befund A130 wurden 

die Reste von mindestens vier Nord-Slid orientierten, parallel zueinander verlegten Bret- 

tem (Bef. A 125), die vielleicht zur Befestigung eines Weges dienten, aufgedeckt.

4.3.2. Haus 2

Nachdem vermutlich um 130924 Haus 1 aus unbekannten Grlinden aufgegeben worden 

war, wurde direkt slidlich angrenzend ein 6,5 x 6 m groBes, zweigeteiltes Fachwerkhaus 

(Haus 2) mit ostlich angebauter “Schwarzer Kliche” errichtet. Im Laufe der ersten Halfte 

des 14. Jh. wurde dieses Gebaude umgebaut. Es entstand ein vermutlich etwa 11 x 6 m
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groBes, dreigeteiltes Haus, das in Stabbautechnik errichtet war. Machtige Schwemm- 

schichten fiber den Baubefunden von Haus 2 weisen darauf hin, daB dieses Gebaude in 

der Mitte des 14. Jh. nach einer Uberschwemmung endgiiltig aufgegeben wurde.

4.3.2.1. Haus 2: Erste Bauphase

Das Ost-West orientierte, rechteckige Haus wird durch vier aus Sandsteinquadem und 

Lehm gefiigten Schwellmauem (Bef. A 82a, A 84, A 115, A 110), uber denen vermutlich 

ein in holzeme Schwellen eingezapfter Stander- oder Stabbau stand, begrenzt. Sudlich 

der Enden der nordlichen AuBenwand waren drei Eichen- bzw. Tannenpfosten (Bef. 

A 88, A 89, A 137) eingegraben, die wohl ebenfalls als Stander dienten. Moglicherweise 

trugen sie die Unterziige der Deckenbalken. Die nordliche Mauer wurde direkt auf die 

altere Schwellmauer von Bauperiode 1 (Bef. A 82b; Beilage 6) aufgesetzt. Beim Eintie

fen der Baugrube wurde dabei die siidliche Schwellmauer und der dariiberliegende 

Schwellbalken von Haus 1 teilweise zerstort. Im westlichsten Bereich dieser AuBen

wand, wo die oberste Fundamentlage fehlt, lag vermutlich der etwa 0,7 m breite, nordli

che Zugang in das Gebaude. Die westliche AuBenwand schlieBt das Gebaude 

wahrscheinlich zu einer Nord-Siid verlaufenden Gasse (Bef. A 92) hin ab. Im siidlichsten 

Bereich dieses Fundaments lag vermutlich ebenfalls ein Zugang, der allerdings durch 

den Einbau von Befund A 93 in Bauphase 2 ersetzt wurde. Die ostliche AuBenwand war 

nur noch im siidlichsten Bereich erhalten (Bef. A 110). Sie wurde vermutlich bei den 

Umbauarbeiten in Bauphase 2 ausgebrochen. Im siidlichen Bereich dieser Mauer lag 

wohl ein Zugang zur bstlich angebauten “Schwarzen Kiiche”. Das Haus wird durch ein 

Ost-West orientiertes Sandsteinfundament (Bef. A 85) in zwei, ca. 37 m2 bzw. 19 m2 

groBe Raume, die wohl als Stube und Kammer genutzt wurden, unterteilt. Auf diesem 

Zwischenwandfundament standen wohl neben einer lehmverputzten Flechtwerkwand, 

von der noch einige Staken gefunden wurden, auch Stander, welche die Unterziige der 

Deckenbalken getragen haben konnten. Im westlichsten Bereich dieser Zwischenwand 

kann eine Tiir zwischen den beiden Raumen vermutet werden. In der Nordwestecke des 

Hauses war eine im Abstand von ca. 0,5 m, parallel zur nordlichen AuBenwand verlau- 

fende Flechtwerkwand eingebaut, die vermutlich als Windfang fiir den in der Nordwest

ecke gelegenen Zugang diente. Innerhalb von Haus 2 wurde in den beiden Raumen 

jeweils eine etwa auf Hohe der Oberkanten der Schwellmauem ansetzende, zur Mitte hin 

stark abgesunkene Lehmtenne mit dariiberliegendem, diinnem, stark humosem Laufhori- 

zont (Bef. A 81, A 113) gefunden.

An Haus 2 ist im Osten ein vermutlich als “Schwarze Kiiche” genutzter, ca. 3,75 x 

3,25 m groBer Raum angebaut. Er wird von vier in Lehm versetzten Sandsteinfundamen- 

ten (Bef. A 68, A 105, A 207), in denen noch die Reste weniger Staken gefunden wur

den, begrenzt. Uber dem besonders massiv und sauber aus Sandsteinen gefiigten, 

westlichen Fundament stand vermutlich eine massive Brandschutzwand. Uber den ande- 

ren Fundamenten erhoben sich wohl ehemals mindestens 0,75 m starke Stampflehmmau- 

em mit Flechtwerkkem, die sich nach oben hin kuppelformig zu einem Rauchschlot 

verengten. Der Boden des Raumes besteht aus einer stark mit verkohltem Holz durch- 

setzten Sandsteinrollierung (Bef. A 106), iiber der eine unterschiedlich dicke, stark ver-
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ziegelte Lehmtenne (Bef. A 104) einplaniert war. Die in der “Schwarzen Kiiche” 

gelegene offene Herdstelle wurde wohl von einem sich siidlich anschlieBenden Vorraum 

bedient, der allerdings auBerhalb der Grabungsgrenze liegt. Am Ende von Bauphase 1 

wurde die “Schwarze Kiiche” aufgegeben. Ahnliche, an Fachwerkgebaude angefiigte 

Kiichen waren im Mittelalter weit verbreitet. Aus Griinden des Feuerschutzes wurden sie 

allerdings haufig in den Stadten verboten; dagegen haben sie sich in landlichen Siedlun- 

gen teilweise bis heute erhalten25.

Die nordlich und westlich von Haus 2 gelegenen Bereiche waren vermutlich fast voll- 

standig unbebaut. Der westlich des Hauses gelegene, etwa 3,0 m breite Gelandestreifen 

weist zahlreiche, in den ehemals stark aufgeweichten Untergrund eingedriickte FuBspu- 

ren auf. Sie stammen vermutlich von der Nutzung dieser Flache als Nord-Slid verlau- 

fende Gasse, die Haus 2 mit dem Marktplatz verband26. Westlich dieser Gasse standen 

wohl ebenfalls Fachwerkgebaude, die als Schwellenbauten konstruiert waren. Von einem 

dieser Gebaude wurde das bstliche Ende eines Kiefemholzbalkens, in den ehemals ein 

Stander eingezapft war, aufgedeckt (Bef. A 98). Der nordlich von Haus 2 gelegene 

Bereich diente als Hofareal.

4.3.2.2. Haus 2: Zweite Bauphase

Der westliche Teil des gegentiber dem Vbrgangerbau nach Osten hin um ca. 3,5 m ver- 

langerten Hauses wurde fiber dem alten GrundriB errichtet. Der nbrdliche Raum, der 

wahrscheinlich weiterhin als Stube diente, besitzt allerdings keinen nordlichen Zugang, 

so daB auch der ehemalige Windfang nicht mehr errichtet wurde. Im siidlichen Raum 

wurde vermutlich eine von Westen aus begehbare, in das obere Stockwerk oder den 

Dachstock fiihrende Treppe eingebaut, von der sich nur die Reste dreier tragender Pfo- 

sten (Bef. A 114), zwei Rundbalken und ein etwa 0,3 m breites und 1,25 m langes Tritt- 

brett (Bef. A 94) aus Tannenholz fanden. Diese Holzer, die in der Zeit nach 1279 bzw. 

1300 gefallt worden waren, wurden hier sicher in Zweitverwendung verbaut. Im west- 

lichsten Bereich der Ost-West orientierten Flechtwerkzwischenwand (Bef. A 85) lag - 

wie in der vorhergehenden Bauphase - eine Tur mit Trittbrett (Bef. A 91). Wenige Zenti- 

meter siidlich dieses Trittbretts fand sich der eventuell zu dieser Tiir gehdrende, gotische 

Schliissel. Von der westlich an Haus 2 angrenzenden Gasse her bestand ebenfalls ein 

Zugang zu diesem Raum. Von dieser Tiir wurden noch Reste eines Flechtwerks, ein kan- 

tiges, sekundar als Tiirpfosten verwendetes Tannenholz27 und zwei ausgetretene Sand- 

steine (Bef. A 93) gefunden. Im Osten des Hauses wurde die ehemalige “Schwarze 

Kiiche” durch einen vermutlich 3,5 x 6,0 m groBen Raum, der wohl ebenfalls als Kiiche 

genutzt wurde, iiberbaut. Die nordliche AuBenwand dieses Raumes stand fiber der nun 

um ca. 0,75 m nach Osten hin verlangerten Nordwand der “Schwarzen Kiiche” 

(Bef. A 68). Uber die anderen AuBenwandfundamente lassen sich keine Aussagen tref- 

fen, da sie einerseits ausgebrochen wurden und andererseits auBerhalb des Grabungs- 

schnitts liegen. Somit konnte bei der Grabung auch nicht mehr geklart werden, ob eine 

Wand diesen Raum von den westlichen Raumen des Hauses trennte. Den drei Raumen 
no 

des Hauses laBt sich jeweils ein diinner, stark humoser Laufhorizont (Bef. A 65, A 73) 

zuweisen. Uber diesen Laufhorizonten und den Schwellmauem lag ein unterschiedlich
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dicker Uberschwemmungshorizont (Bef. A 73, A 76). Ein starkes, vermutlich in der 

Mitte des 14. Jh. liber die Saaleufer getretenes Hochwasser hat folglich das Haus zer- 

stort.

Fur das wahrscheinlich zweistockige Gebaude konnten zahlreiche Hinweise zur Kon- 

struktion des ehemals liber den Schwellmauem stehenden Holzaufbaus gewonnen wer- 

den. Uber der ndrdlichen und der siidlichen AuBenwand lagen jeweils die Reste eines 

genuteten Schwellbalkens (Bef. A 86, A 116), in dem ehemals die tragenden, vermutlich 

12 cm breiten und 3 cm starken Wandbretter standen. Fragmente solcher mit Nut und 

Feder versehenen Stabholzer wurden versttirzt in der Nordostecke des Hauses 

(Bef. A 107) gefunden. Vermutlich trugen neben den Stabholzem auch die auf die 

Schwellmauem aufgesetzten Stander und eingegrabenen Pfosten (Bef. A 108) das obere 

Stockwerk und die Dachlast. Im hohen und spaten Mittelalter waren Holzgebaude mit 

eingenuteten Stabholzern in Mitteleuropa und seinen angrenzenden Gebieten weit ver- 

breitet . Fur das Leipziger Umland ist diese Konstruktionsweise auch im Kirchenbau 

nachgewiesen worden30.

4.4. Bauperiode 3 (Mitte des 14. Jh. bis erstes Drittel des 15. Jh.)

Nachdem Haus 2 bei einer Flutkatastrophe, wahrscheinlich in der Mitte des 14. Jh., voll- 

standig liberschwemmt und daraufhin aufgegeben worden war, wurde liber den nbrdli- 

chen Fundamenten von Haus 2 ein neues Wohngebaude errichtet. Dieses Ost-West 

orientierte, vermutlich zweizonige Haus 3 mit nordlich angefiigten Nebengebauden 

wurde vermutlich nach dem Stadtbrand von 137431 einmal umgebaut. SchlieBlich wurde 

die gesamte Bebauung von Bauperiode 3, wahrscheinlich wahrend der Hussitenkriege 

im Jahr 142932, dutch ein Feuer zerstort.

4.4.1. Haus 3 (Beilage 3)

Das vermutlich 7,5 m lange und 4 m breite, zweizonige, dutch die jiingere Uberbauung 

des Areals nur fragmentarisch erhaltene Haus wurde teilweise liber der Zwischenwand 

von Haus 2 (Bef. A 85) und der Nordwand der “Schwarzen Kliche” (Bef. A 68) errichtet. 

Das Gebaude besitzt drei in Lehm versetzte Sandsteinfundamente (Bef. A 69, A 72, 

A 68) und einen Schwellstein (Bef. A 41), liber denen vermutlich ein als Schwellenbau 

und/oder Blockbau mit Flechtwerkwanden konstruiertes Holzgebaude stand. Reste der in 

Bauphase 2 verkohlten Balken wurden noch liber Bef. A 72 (Bef. A 74) und westlich von 

Bef. A 69 (Bef. A 70) gefunden. Zusatzlich wurde die Konstruktion vermutlich von ein

gegrabenen Holzpfosten, von denen sich allerdings nur zwei Stuck (Bef. A 70, A 103) 

erhalten haben, getragen. Die Westwand und der westliche Bereich der Nordwand, von 

denen bei der Grabung keine Reste mehr gefunden wurden, waren mdglicherweise als 

Blockbau liber schwachen Sandsteinfundamentierungen konstruiert. Zahlreiche Funde 

von Eisenstiften konnen diese Vermutung noch erharten, da Nagel bei Blockbauten hau- 

fig zum Halten des Fugenputzes verwendet wurden33.

Von der Innengliederung von Haus 3 konnten lediglich die Reste einer mit Flechtwerk-
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wand vom westlichen Raum abgetrennten, ca. 4 m groBen Kammer (Bef. A 70) nachge- 

wiesen werden. Vermutlich diente der im Westen und Siiden stark fundamentierte, ca. 

26 m2 groBe, ostliche Raum, wie in der vorhergehenden Bauperiode, als Kuche. Der 

westliche, gassen- oder hofseitig gelegene, ca. 32 m2 groBe Raum mit abgetrennter, klei- 

ner Kammer diente dagegen wohl als Stube. Moglicherweise deuten die beiden nordlich 

von Befund A103 eingeschlagenen, diinnen Pfosten auf einen Zugang von der westlich 

angrenzenden Gasse oder dem in diesem Bereich gelegenen Hof hin. Den zwei Innenrau- 

men des Hauses konnen jeweils zwei diinne, stark humose Laufhorizonte (Bef. A 63, 

A 64, A 71, A 75), die alle an der Oberflache starke Brandspuren aufweisen, zugeordnet 

werden. Die Laufhorizonte setzen an den Oberkanten der Schwellmauern an und sind 

zum Teil zur Mitte hin um bis zu 0,2 m abgesunken.

4.4.2. Nebengebaude, Gasse und Hofbereiche

Nordlich von Haus 3 standen mehrere Ost-West und Nord-Siid orientierte Nebenge

baude, die vermutlich als Speicher, Scheunen und Stalle genutzt wurden. Die allesamt 

parallel zueinander verlaufenden, trocken oder in Lehm versetzten Sandsteinschwell- 

mauern (Bef. A 30, A 32, A 33, A 41, A 129) trugen wohl ehemals in einfacher Stander- 

konstruktion oder in Schwellenkonstruktion gezimmerte Holzbauten, die zum Teil auch 

von eingegrabenen Pfosten (Bef. A 38, A 41) getragen wurden. Im bstlichsten Bereich 

war ein moglicherweise nicht iiberdachter Raum mit Flechtwerkwanden angefiigt (Bef. 

A 29, A 40). Wegen der haufigen UmbaumaBnahmen an diesen Gebauden und der Wie- 

derverwendung einzelner Fundamentziige (Bef. A 33, A 30) in Bauperiode 4, laBt sich 

das ehemalige Aussehen der Bauten nicht genau rekonstruieren. Vermutlich handelt es 

sich um drei, jeweils etwa 20 m2 groBe Raume, die allerdings wohl nicht gleichzeitig 

genutzt wurden. Diesen Gebauden lassen sich zwei iibereinanderliegende, stark humose 

Laufhorizonte (Bef. A 21, A 28) zuweisen. Beide Horizonte weisen - wie die Nutzungs- 

schichten in Haus 3 - jeweils eine Brandschicht, die stellenweise stark mit verkohltem 

Getreide durchsetzt ist, (Bef. A 36, A 46) an der Oberkante auf.

Der westlich der Nebengebaude und westlich vom Wohnhaus gelegene Bereich weist 

kaum Bebauungsspuren auf. Moglicherweise diente dieses Areal als Hofbereich. Es ist 

allerdings auch denkbar, daB hier - wie auch in der vorherigen Bauperiode - eine Nord- 

Siid verlaufende Gasse, welche die Parzelle mit dem Marktplatz und der GroBen Kaland- 

straBe verband, verlief.

Siidlich des Wohngebaudes liegt eine rechteckige, mindestens 0,3 m tiefe, wahrschein- 

lich rechteckige Grube, die mit stark humosem und verbranntem Lehm sowie mit Holz- 

kohle verfiillt war. In der Grube standen zwei mehrlagige, ca. 1,4 m voneinander entfernt 

liegende, Nord-Siid orientierte Sandsteinfundamente (Bef. A 173). Uber diesen Funda- 

menten, die nur im Profil dokumentiert werden konnten, und iiber der Grube lag eine 

dicke Brandschicht aus Holzkohle und stark verziegeltem, mit Stroh vermischtem Lehm 

(Bef. A 78). Sie stammt vermutlich von einer ehemals iiber den Fundamenten stehenden 

Lehmkuppel. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Befund um die Reste eines 

Ofens oder Backofens mit Lehmkuppel zu Haus 3, der von der Grube aus bedient wurde.

Ostlich vom Wohngebaude wurde ein mit einer Stake gesicherter, eichener Schwell-
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balken (Bef. A 61), in den ein Stander eingezapft war, angeschnitten. Dieser Balken 

gehort zu einem Schwellenbau einer bstlich angrenzenden Nachbarparzelle oder zu 

einem weiteren Nebengebaude zu Haus 3.

4.5. Bauperiode 4 und jiinger (Ende 15. bis Ende 16./Anfang 17. Jh.)

Nachdem die Gebaude von Bauperiode 3 vermutlich in den Hussitenkriegen durch Brand 

zerstort worden waren, blieb das Areal wohl bis zum Ende des 15. Jh. unbebaut. Diese 

Annahme laBt sich auch anhand des Fundguts belegen. Bei der Grabung wurden namlich 

keine sicher in den Zeitraum der zweiten Halfte des 15. Jh. zu datierenden Funde gebor- 

gen. Auf dem Grundstiick “Am Markt 22” und dem sich dahinter nach Norden hin 

erstreckenden Grabungsareal wurde nun die bis ins 18. Jh. bestehende Posthalterei34 

errichtet. Sie behalt zwar die Nord-Sud und Ost-West-Ausrichtung der Gebaude bei; die 

alten Parzellengrenzen wurden allerdings aufgegeben. Vermutlich wurden zum Bau der 

Posthalterei mehrere Parzellen zusammengelegt. Der riickwartige Bereich der Poststa

tion, der sich weitgehend mit dem Grabungsbereich deckt, war iiberwiegend mit 

schwach fundamentierten, mehrfach umgebauten Schwell- und Standerbauten, die iiber- 

wiegend als Nebengebaude genutzt wurden, bebaut (Beilage 4). Nur im Ostbereich von 

Schnitt A (Bef. A 27) und im Bereich der Marktgasse wurden bei der Grabung Funda- 

mente, die sicher zu Wohngebauden gehoren, gefunden. Es handelt sich um massive 

Steingebaude mit Ziegeldeckung, die vermutlich keine Fachwerkkonstruktionen mehr 

aufwiesen. Auf der Marktseite entstand wohl noch im 16. Jh. die Ende des 18. Jh. umge- 

staltete Dreifliigelanlage. Sie besaB schon in der Anfangszeit tonnen- und kreuzgratge- 

wolbte Kellerraume35. Moglicherweise wird mit dieser Bauweise die neue 

Bauverordnung von 155136, die den Bau von steinemen Wohngebauden in der Stadt vor- 

schrieb, greifbar.

Die in Lehm versetzten Sandsteinfundamente von Haus 4 und Haus 5 (Bef. A 3, A 4, 

A 9) sowie die dazwischenliegenden, schwachen Fundamente, Staken- und Pfostenrei- 

an
hen (Bef. A 5, A 8, A 11) von Nebengebauden nehmen nur noch wenig Bezug auf die 

Fundamente der Hauser der alteren Bauperioden, behalten allerdings ihre Orientierung 

bei. Wegen der stark eingetieften neuzeitlichen Befunde - wie dem Ziegel-Sandstein- 

Kanal - waren die Fundamente jedoch nur noch fragmentarisch erhalten. Auf eine 

genaue Rekonstruktion der in das 16. Jh. zu datierenden Gebaude muB deshalb verzichtet 

werden. Zahlreiche Laufhorizonte (Bef. A 14, A 16, A 18, A 23), Uberschwemmungs- 

(Bef. A19) und Brandschichten (Bef. A 20) weisen darauf hin, daB die Gebaude mehrfa- 

che Veranderungen erfuhren und nicht alle gleichzeitig bestanden haben diirften. Mach- 

tige, vor allem im Bereich der Nebengebaude (Bef. A 18) und siidwestlich von Haus 5 

(Bef. A 20) liegende, mit Holzspanen durchsetzte Dungschichten weisen auf eine Stall- 

nutzung des Gelandes hin. Moglicherweise waren dort zeitweise Pferde der Poststation 

untergebracht. Die jiingsten Schichten und Baubefunde der noch bis in die Neuzeit hin- 

ein auf dem Grundstiick untergebrachten Posthalterei konnten in der Flache nur noch 

fragmentarisch dokumentiert werden (Bef. A 10). Sie waren einerseits durch den Einbau 

von Kanalen und Fundamenten der Seifenfabrik in der zweiten Halfte des 19. Jh. iiber- 

wiegend zerstort. Andererseits wurden sie grbBtenteils aus Zeitgriinden vor Grabungsbe- 

ginn maschinell entfemt.
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4.6. Zusammenfassung

Das zwischen dem Marktplatz im Siiden und der Saale im Norden gelegene Grabungsar- 

eal an der Marktgasse blieb nach der Stadtgrundung durch Otto von MeiBen um 1285 

wohl noch langere Zeit unbebaut. Anfang des 13. Jh. lieBen die damaligen Besitzer die

ses Stadtgebiets - wohl Burgmannen der Wettiner - umfangreiche Entwasserungsarbeiten 

auf dem stark iiberschwemmungsgefahrdeten Gelande durchfiihren. Es wurden Nord- 

Siid orientierte Entwasserungsgraben in die machtigen, uber den Saaleschottem lagem- 

den Schwemmschichten der Saale eingetieft (Beilagen 5, 6). Mit Hilfe massiver Palisa- 

den und Flechtwerkbauten, deren Reste im Bereich der nordlichen Grabungsflache 

aufgedeckt wurden, sollte uberdies die Uberschwemmungsgefahr gemindert werden. 

Vermutlich wurden diese Arbeiten im Zusammenhang mit weit umfangreicheren Was- 

serschutzmaBnahmen zur Sicherung des Stadtgebiets durchgefiihrt. Dabei ist an die 

Anlage von groBen Graben und Wallen, Palisaden und Mauem, welche die Stadt von 

alien Seiten vor den groBen Uberschwemmungen der Saale und feindlicher Bedrohung 

schiitzen sollten, zu denken.

Mehrere, stark verdichtete, mit Holz- und Keramikabfallen durchsetzte und im siidli- 

chen Bereich der Grabungsflache gefundene Laufhorizonte der ersten Halfte des 13. Jh. 

weisen auf eine erste intensive Nutzung des Gelandes hin. Vermutlich wurden Fachwerk- 

gebaude mit Hofarealen, die moglicherweise von Holzhandwerkem bewohnt wurden, 

errichtet.

Fur die Zeit der zweiten Halfte des 13. Jh. kann der erste uber Sandsteinfundamenten 

errichtete, einphasige Nord-Siid und Ost-West orientierte Stander- oder Schwellenbau mit 

einzelnen eingegrabenen Pfosten in Schnitt A sicher nachgewiesen werden (Beilage 1). 

Von diesem Haus wurde allerdings nur der mit einer Flechtwerkzwischenwand abge- 

trennte, siidliche Teil bei der Grabung erfaBt. Siidlich dieses Wohnhauses bestand ein 

durch Lehmmauem begrenzter, etwa 4 m breiter Hof mit einem Buchenbaum.

Nachdem das Haus aus unbekannten Griinden Ende des 13. Jh. aufgegeben und die 

Flache aufgehoht worden war, wurde dariiber ein neues einphasiges, wohl zweizoniges 

Wohngebaude mit westlich angebautem Eingangsbereich errichtet (Beilage 2). Dieses 

ebenfalls nur im siidlichen Bereich bei der Grabung untersuchte Haus 1 orientiert sich 

ungefahr an den Fundamenten des Vbrgangerbaus. Das Gebaude wurde fiber Sandstein

fundamenten als Schwellenbau mit in den Balken eingezapften Standem und Flecht- 

werkwanden errichtet. Siidlich und ostlich von Haus 1 lagen wohl, wie beim 

Vorgangerbau, die zugehdrigen Hofflachen.

Haus 1 wurde vermutlich in den ersten Jahren des 14. Jh. aus unbekannten Griinden 

niedergelegt. Direkt siidlich davon wurde daraufhin das vollstandig bei der Grabung 

erfaBte, Ost-West orientierte Haus 2 errichtet (Beilage 2). Es handelt sich um einen 

zweiphasigen, dreigeteilten Standerbau iiber Schwellmauem mit wenigen eingegrabenen 

Pfosten. In der alteren Bauphase lag neben den beiden westlichen, als Stube und Kam

mer genutzten Raumen im Osten eine nahezu quadratische “Schwarze Kiiche” mit Vbr- 

raum, die von Westen aus begehbar war. Der jiingere Fachwerkbau, der als Stabbau iiber 

genuteten Holzschwellen mit einzelnen eingegrabenen Standem konstruiert war, besaB 

nun im siidlichen Raum eine in das obere Stockwerk oder zum Dachstock fiihrende 

Treppe. Der nordliche Raum wurde wohl weiterhin als Stube genutzt. Der vergroBerte



95

ostliche Raum diente immer noch als Kiiche. Haus 2 liegt an einer westlich angrenzen- 

den, Nord-Siid verlaufenden, unbefestigten Gasse, welche die Parzelle mit dem Markt- 

platz verband. Nordlich des Wohngebaudes lag wohl nun der zugehdrige, mit wenigen 

Nebengebauden bestandene Hofbereich. Ostlich der Kiiche grenzte vermutlich die Nach- 

barparzelle, die von der Marktgasse aus zuganglich war, an. Westlich der Gasse wurde 

bei der Grabung das ostliche Ende einer weiteren Parzelle erfaBt.

Nachdem der Stabbau in der Mitte des 14. Jh. bei einer groBen Flutkatastrophe ver- 

nichtet worden war, wurde ein neuer, zweiphasiger, zweizoniger Fachwerkbau fiber 

Sandsteinschwellmauem errichtet (Haus 3; Beilage 3). Die Fundamente dieses vermut

lich zweizonigen, als Stander- und Blockbau mit wenigen eingegrabenen Pfosten kon- 

struierten Hauses orientieren sich an denjenigen der Vorgangerbauten. Der vermutlich an 

der Nord-Siid verlaufenden Gasse liegende, westliche Raum wurde wohl als Stube mit 

abgetrennter, kleiner Kammer genutzt. Im ostlichen Raum war wahrscheinlich weiterhin 

die Kiiche untergebracht. Dieses Gebaude wurde vermutlich beim Stadtbrand von 1374 

teilweise zerstort. Das wiederaufgebaute Fachwerkhaus wurde dann wahrscheinlich in 

den Hussitenkriegen im Jahr 1429 vollstandig durch Brand vemichtet. Nordlich des 

Wohnhauses lagen einige zugehdrige, als Speicher oder Stalle genutzte Nebengebaude. 

Sie waren als Standerbauten mit einigen eingegrabenen Pfosten und Flechtwerkwanden 

konstruiert. Ostlich von Haus 3 grenzt vermutlich die mit einem Schwellenbau bebaute 

Nachbarparzelle an. Im Siiden schlieBt sich ein Hof mit Backofen an. Nach den Zerstb- 

rungen der Hussitenkriege blieb das Gelande wohl bis zum Ende des 15. Jh. unbebaut. 

Darauf weist auch der fehlende Nachweis von Keramikfunden der zweiten Halfte des 

15. Jh. hin.

Nun wurde auf dem Grundstiick Am Markt 22 wahrscheinlich die Posthalterei einge- 

richtet. Wahrend die zum neu angelegten und gepflasterten Marktplatz und zur Markt

gasse hin gelegenen Areale mit teilweise unterkellerten Steingebauden bebaut wurden, 

dienten die weiter nordlich und westlich gelegenen Flachen als Hofbereiche mit Neben

gebauden wie Speichem und Stallen (Beilage 4). Diese als Standerbauten uber Sand- 

steinschwellen mit zahlreichen eingegrabenen Pfosten und Staken konstruierten 

Nebengebaude sind zwar weiterhin Nord-Siid und Ost-West orientiert, nehmen aber 

kaum noch Bezug auf die Fundamente der Vorgangerbebauung. Uberdies wurde in die- 

ser Zeit die Nord-Siid verlaufende Gasse und die alte, kleinteilige Parzellierung aufgege- 

ben. Die Posthalterei bestand bis Ende des 18. Jh. auf diesem Grundstiick. Zahlreiche 

Renovierungen und Umbauten, vor allem nach dem 30jahrigen Krieg, nach Stadtbranden 

und Uberschwemmungen, konnten bei der Grabung dokumentiert werden.

5. Das Fundmaterial

Im folgenden werden die aus Schnitt A geborgenen Funde in einer reprasentativen Aus- 

wahl vorgestellt. Die Keramik wird dabei eingehend nach acht Warenarten geordnet 

besprochen. Die Fundstiicke aus Holz, Leder, Gias, Metall und Stein werden dagegen in 

einem Kapitel zusammen nur kurz vorgestellt, da die meisten Funde zur Zeit noch in der 

Restaurierungswerkstatt des LfA in Halle konserviert werden.
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5.1. Keramik

5.1.1. Graue Drehscheibenware (Warenart 1)

Diese langlebige und variantenreiche Keramikart, die in der alteren Literatur meist als 

“Blaugraue Ware” angesprochen wird, war in Mitteldeutschland und seinen angrenzen- 

den Gebieten vom friihen 13. bis Mitte des 15. Jh. weit verbreitet38. Wahrend in den 

Gebieten zwischen Magdeburg und Erfurt39, im nordlichen Brandenburg, in Siidmeck- 

lenburg40 und dem nordlichen Harzvorland41 rundbodige Topfformen dominieren, 

nimmt der Anted der Standbodentopfe am spatmittelalterlichen Kochgeschirr nach 

Siiden und Siidosten hin zu bzw. der Anted an rundbodigen GefaBen ab. Im Gebiet zwi

schen Leipzig und Jena42 - und damit auch in WeiBenfels - sowie in Sachsen43 dominie

ren flachbodige und bauchige Kochtopfe, Kriige und Henkeltopfe mit Leisten-44, 

Kamies-45 Oder Kolbenrandem. Im Obermaingebiet um Bamberg sind diese Topfformen 

besonders stark im Fundmaterial des 13. und 14. Jh. vertreten. Hier besitzt die Keramik 

allerdings iiberwiegend einen vollstandig oxidierend weiB bis beige gebrannten Scher- 

ben46. Somit nimmt die Keramik des WeiBenfelser Umlandes eine Stellung zwischen 

den zwei groBen Keramikregionen ein. Wahrend die Topf- und Randformen vor allem 

Beziige zum Maingebiet besitzen, weist die Brennweise der Topfe in erster Linie auf die 

Verwandtschaft mit den Kugeltopfen des nordlichen Mitteldeutschlands und Nord- 

deutschlands hin.

Die bei der Grabung gefundenen Fragmente der grauen Drehscheibenware wurden in 

insgesamt fiinf Varianten untergliedert, die sich in erster Linie durch unterschiedliche 

Dreh- und Brenntecnniken unterscheiden lassen (Tab. 1). Sie weisen - ebenso wie die 

sich allmahlich andemden Rand- und Topfformen - auf eine zeitliche Entwicklung inner- 

halb der grauen Drehscheibenware hin.

5.1.1.1. Graue Drehscheibenware, Variante a (Warenart la)

Fur diese Warenart ist in erster Linie der im Kern und teilweise an der inneren Wandung 

hell gebrannte Scherben charakteristisch. Dies wurde vermutlich durch einen gefuhrten 

Brand, der zunachst in stark oxidierender Atmosphare verlief, erreicht. Am Ende des 

Brennvorgangs wurde der Ofen dicht verschlossen, um eine graue Farbung der Oberfla- 

chen zu erreichen. Da die Brenntemperatur, im Unterschied zu deijenigen bei der Kera

mik von Variante lb, verhaltnismaBig niedrig war, herrschen dunkle Erdfarben und ein 

maBig harter Scherben vor. Diese Keramik wurde wahrscheinlich mit GefaBen der Vari

ante lb zusammen nur im 13. Jh. hergestellt. Spater strebten die Topfer einen harteren 

und vollstandig grau gefarbten Scherben an.

Unter den Randem, die wohl alle zu stark bauchigen Standbodentopfen mit stark 

geriefter Wandung (Abb. 2.11) gehoren, dominieren schmale Leistenrander mit Innen- 

kehlen oder Deckelfalzen (Abb. 2.3, 11, 14-17, 19, 22). Die nicht oder selten schwach 

unterschnittenen Rander besitzen schon haufig eine flache Kehlung an der AuBenseite, 

wie sie fur die jiingeren Kamiesrander charakteristisch sind. In geringerer Zahl treten 

kolbenformige (Abb. 2.29) oder sichelformige (Abb. 2.35) Rander mit Innenkehle oder 

Deckelfalz auf. Sie gehoren vermutlich ebenfalls zu bauchigen Standbodentopfen, die
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allesamt Quellbbden, also am Rand iiberstehende Boden (Abb. 2.39), besitzen. Zum Teil 

weisen diese Boden auch die schon aus slawischer Zeit bekannten, schwach erhabenen, 

radfbrmigen Bodenmarken oder Achsabdriicke auf. Die Tbpfe wurden, wie die meisten 

GefaBe der Grauwaren des 13. und der ersten Halfte des 14. Jh., auf hblzernen Zwischen- 

scheiben, sogenannten “Bomsen”, gedreht47. Mitsamt dieser “Bomsen” konnten die 

GefaBe nach dem Drehvorgang von der Scheibe abgehoben werden. Anhand der GefaB- 

fragmente laBt sich eine Entwicklung im Tbpferhandwerk des 13. Jh. gut nachvollziehen. 

Wahrend die Fragmente aus Befunden unter Bauperiode 1 groBtenteils von Tbpfen mit 

stark wulstiger Wandung, grob geglatteter Oberflache und wenig profiliertem Randab- 

schluB stammen, lassen sich anhand der jiingeren Fragmente iiberwiegend starker geglat- 

tete Tbpfe mit regelmaBig geformter Wandung und starker profilierten Randem 

rekonstruieren. Die Tbpfe der ersten Halfte des 13. Jh. wurden folglich noch iiberwie- 

gend von Hand geformt und auf der Scheibe nachgearbeitet. Sie stellen also noch keine 

echte Drehscheibenware dar. Ab der Mitte des 13. Jh. wurden dann die GefaBe auf der 

langsam laufenden Scheibe vollstandig aus dem Tonklumpen hochgedreht.

Den Tbpfen lassen sich wenige Fragmente von glockenfbrmigen Deckeln mit abge- 

setztem, an der Oberseite rauhem Knauf oder Ringbse (Abb. 4.2) zuordnen.

5.1.1.2. Graue Drehscheibenware, Variante b (Warenart lb)

Der Scherben der Keramik ist demjenigen von Variante la sehr ahnlich. Er ist allerdings 

harter gebrannt und deshalb an der auBeren Wandung gleichmaBig grau bis graublau 

gefarbt. Der metallische Glanz, der zum Teil auf den Oberflachen erkennbar ist, laBt sich 

vermutlich auf die gezielte Verwendung von Buchenholz als Brennmaterial zuriickfiih- 

ren. Der metallische Glanz spielt dann vor allem bei der Keramik von Variante Id, die 

sich wohl im Laufe des 13. Jh. aus Variante lb entwickelt, eine dominierende Rolle.

Unter den Standbodentbpfen dominieren bauchige Formen mit vor allem im Schulter- 

bereich geriefter auBerer Wandung (Abb. 2.8; 5.9). Sie besitzen meist schmale bis brei- 

tere, unterschnittene, selten mehrfach profilierte Karniesrander mit Innenkehle oder 

Deckelfalz (Abb. 2.4, 6-8; 5.9). Die iiberwiegend schlankeren Tbpfe weisen kolben- 

(Abb. 2.23, 28; 3.22) oder sichelfbrmige (Abb. 2.33, 34) Rander mit kraftiger Innenkeh- 

lung auf. Als Verzierungen sind im Schulterbereich einzelner Tbpfe Wellenlinien ange- 

bracht (Abb. 3.22; 5.9). Die alteren Tbpfe wurden, wie bei Variante la, noch von Hand 

geformt und auf der Scheibe nachgedreht.

Den Tbpfen kbnnen Hohldeckel mit glockenfbrmiger Wandung und abgesetztem, an 

der Oberseite rauhem Knauf zugeordnet werden (Abb. 3.23). Ein kleiner, verdickter, 

innengekehlter Rand gehbrt zu einem Becher.

5.1.1.3. Graue Drehscheibenware, Variante c (Warenart lc)

Die Keramik ist durch ihren vollstandig reduzierend gebrannten Scherben charakteri- 

siert. Da die Brenntemperaturen, wie bei Variante la, verhaltnismaBig niedrig waren, 

besitzt der Scherben iiberwiegend eine dunkle Erdfarbung. Diese Keramik, die im
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wesentlichen auf die zweite Halfte des 13. Jh. beschrankt bleibt, weist auf die Weiterent- 

wicklung in der Breimtechnologie im spaten 13. Jh. hin. Der Scherben wurde nun in 

einem rein reduzierend gefiihrten Brand grau gefarbt. Brennharten, wie sie dann bei der 

Keramik von Variante Id im 14. Jh. iiblich sind, wurden noch nicht immer erreicht.

Unter den Topfen dominieren bauchige StandbodengefaBe mit Quellboden und vor 

allem im Schulterbereich geriefter Wandung (Abb. 4.6). Sie besitzen iiberwiegend 

schmale Leisten- oder Kamiesrander mit flachen bis kraftigen Innenkehlen oder Deckel- 

falzen (Abb. 2.13; 3.7, 13-17; 4.6); kolben- (Abb. 3.20) oder sichelformige (Abb. 3.19, 

21) Randabschliisse sind dagegen seltener unter den Funden vertreten. Als Verzierungen 

sind erstmals in den jiingeren Schichten des friihen 14. Jh. Rollradchenverzierungen 

nachzuweisen (Abb. 4.6). Bei den jiingeren Keramikfragmenten ist die Zuordnung zu 

Variante lc meist unsicher, da sie Ubergange zur Keramik von Variante Id aufweisen. 

Die iiberwiegend schon diinner ausgedrehten GefaBe, die meist eine schwach geriefte 

Wandung, starker profilierte Randabschliisse und Quellboden besitzen, deuten auf die 

Verwendung einer langsam laufenden Drehscheibe mit aufgesetzter “Bomse” hin.

Im Fundgut konnten keine Fragmente von Deckeln oder anderen GefaBformen gebor- 

gen werden.

5.1.1.4. Graue Drehscheibenware, Variante d (Warenart Id)

Die Keramikfragmente dieser Variante sind durch ihren vollstandig grau bis graublau 

gebrannten Scherben charakterisiert. Diese Keramik stellt den Endpunkt der Entwick

lung in der Brenntechnologie innerhalb der Grauwaren dar. Sie kann deshalb auch als 

“Echte Blaugraue Ware” bezeichnet werden. Neben der blaugrauen Farbung des Scher- 

bens zeichnet diese Ware ein sehr harter Brand und ein starker metallischer Glanz an den 

Oberflachen, der vermutlich durch die Verwendung von ausgesuchtem Brennholz erzielt 

wurde, aus. Im 13. Jh., also bis Bauperiode 1, treten Fragmente dieser Keramik nur ver- 

einzelt auf. Im 14. Jh. stellen die Fragmente der “Echten Blaugrauen Ware” dagegen die 

dominierende Warenart unter dem keramischen Fundgut dar. Dies unterstreicht einerseits 

die Langlebigkeit dieser Keramik; andererseits wird hierin die Entwicklung der blau

grauen Ware aus den Varianten la bis lc, die im wesentlichen auf das 13. Jh. beschrankt 

bleiben, deutlich.

Die altesten Standbodentopfe der ersten Halfte des 13. Jh. besitzen iiberwiegend eine 

stark bauchige Form, eine im Schulterbereich geriefte Wandung und schmale, schwach 

auBengekehlte Leisten- oder Kamiesrander (Abb. 2.1, 2, 5, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 27). 

Wesentlich seltener tauchen im altesten Fundgut dagegen lippen- oder (Abb. 2.25, 26) 

kolbenformige (Abb. 2.30, 31) Rander mit flacher Innenkehle auf. Schlanke, fast zylin- 

drische Topfe mit weit unter den Bauch hinabreichender, feiner Riefung und stark 

metallischem Glanz (Abb. 3.1) stellen in dieser ZLeit noch Einzelstiicke dar. Ein groBer 

Teil dieser Topfe wurde noch von Hand geformt und auf der Scheibe nachgearbeitet. 

Die anderen GefaBe wurden schon vollstandig auf der langsam laufenden Scheibe aus 

dem Tonklumpen hochgedreht. Die Quellboden weisen auf die Verwendung von “Bom- 

sen” hin.

In den Bauperioden 1 und 2 laBt sich eine Starke Zunahme der breiteren und starker 

profilierten Kamiesrander feststellen (Abb. 3.5). Sie besitzen nun iiberwiegend starke
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Innenkehlen oder Deckelfalze. Kolbenformige Rander (Abb. 3.9) und Lippenrander 

(Abb. 4.8) bleiben weiterhin iiblich. Henkeltopfe mit sichelformigen Randem oder Kar

niesrandem sowie mit randstan digen, langsgekehlten Bandhenkeln (Abb. 3.11) treten 

nun erstmals verstarkt auf. Die Wandung der zugehorigen Standbodentopfe ist weiterhin 

besonders im Schulterbereich stark gerieft. Einzelne Tbpfe weisen iiberdies gleichma- 

Bige Riefungen an der Innenseite der Wandung (Abb. 4.9) und radformige Bodenmarken 

(Abb. 4.1) oder Achsabdriicke auf den noch immer iiblichen rauhen Quellbbden auf. Als 

Verzierung der Topfe wurde vereinzelt eine Wellenlinie im Schulterbereich angebracht 

(Abb. 4.9). Wie die starker profilierten Randabschliisse und die schwach und gleichma- 

Big geriefte Wandung zeigen, wurden nun samtliche Topfe auf der langsam laufenden 

Scheibe gedreht.

Ab dem Ende von Bauperiode 2 treten bauchige Standbodentopfe (Abb. 4.13) mit 

geriefter oder im Schulterbereich gerippter Wandung (Abb. 5.7, 11) mit mehrfach profi

lierten (Abb. 4.12, 14; 6.8) oder stark geschwungenen, meist dornartig ausgezogenen 

(Abb. 5.7, 11; 6.10, 12) Karniesrandem auf. Viele dieser Rander besitzen nun keine 

Innenkehlen oder Deckelfalze mehr. In groBer Zahl fanden in dieser Zeit offensichtlich 

auch schlanke, meist kleinere Topfe mit breiter, steiler, stark geriefter Halszone 

(Abb. 4.10, 11; 5.10; 6.7, 9; 7.2) Verwendung. Sie besitzen meist sichel- oder lippenfor- 

mige Rander mit Innenkehlen. Die nun iiberwiegend schlanken Henkeltopfe mit Sichel- 

oder Karniesrandem und einfach oder mehrfach langsgekehlten, randstandigen Band

henkeln (Abb. 5.2; 6.3) bleiben weiterhin iiblich. Als Verzierung finden sich nun nur 

noch vereinzelt auf der Schulter angebrachte Wellenlinien. Dagegen sind ein- oder zwei- 

reihige Rollradchenverzierungen im Schulterbereich der Topfe zahlreicher (Abb. 4.12, 

14). Die Wandung der Topfe ist zunehmend diinner und feiner ausgedreht und weist 

meist einen kraftigen metallischen Glanz auf der AuBenseite auf. Die Boden sind nun 

iiberwiegend sauber abgedreht oder weisen schlaufenformige Abschneidespuren des 

Abtrennvorgangs von der Scheibe auf. Die Topfe wurden folglich im Laufe des 14. Jh. 

immer haufiger auf schnell laufenden Scheiben, von denen sie zum Teil mit einem Draht 

abgeschnitten wurden, hergestellt.

Zu den Standbodentdpfen gehoren Hohldeckel mit abgesetzten, an der Oberseite rau

hen Knaufen. Wahrend sie anfangs eine sehr steile, aber glockenformige Wandung und 

Sichelrander (Abb. 2.36) besitzen, weisen sie ab dem Ende von Bauperiode 2, also ab der 

Mitte des 14. Jh., iiberwiegend eine steile, gerade Wandung und eine breite, nahezu hori

zontale Randzone mit dreieckigem AbschluB auf (Abb. 5.4; 6.2, 4).

Nur unter der Keramik der blaugrauen Ware, die aus Befunden der Bauperioden 2 und 

3 geborgen wurde, konnten einige Fragmente von Kriigen beobachtet werden. Diese sehr 

hart gebrannten und metallisch glanzenden, schwach bauchigen GefaBe mit unterrand- 

standigen Bandhenkeln besaBen - wie die Topfe - wahrscheinlich ausschlieBlich Stand- 

boden. Der einzige teilweise rekonstruierbare Krug (Abb. 6.1) besitzt eine kantig 

gerippte Schulter und eine breite, mehrfach profilierte Randzone mit einem verdickten 

oberen AbschluB. Der AusguB ist mit den Fingern als “Schnaube” aus der Randzone her- 

ausgedriickt worden.

Fragmente von Bechem, Schiisseln oder Grapen wurden in Schnitt A nicht gefunden. 

Aus den anderen Grabungsbereichen stammen einige, nur grob in das 13./14. Jh. zu 

datierende Fragmente von Grapen und groBen Schiisseln mit kolbenformigem oder nach

0.
 B. HEIDELBERG
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auBen umgeschlagenem RandabschluB und einem Bandhenkel. Dies zeigt, daB auBer den 

aus Schnitt A stammenden Topfen, Deckeln und Kriigen weitere GefaBformen der Blau- 

grauen Ware, obgleich in geringer Anzahl, in diesem Stadtquartier in Gebrauch waren.

5.1.1.5. Graue Drehscheibenware, Variante e (Warenart le)

Die Keramik dieser Warenart ist durch einen im Kern ziegelroten, stellenweise aber auch 

hellen, hart gebrannten, schwach glimmergemagerten Scherben charakterisiert. Die 

GefaBoberflachen sind uneinheitlich grau gefarbt. Die Keramik, die nur mit wenigen 

Fragmenten des 14. Jh. unter dem 'Fundmaterial vertreten ist, wurde moglicherweise 

nicht am Ort hergestellt. Sowohl die Glimmermagerung als auch der oxidierend ziegelrot 

gebrannte Scherben sind wohl nicht fur die WeiBenfelser Keramik typisch. Moglicher- 

weise stammt das Tongeschirr aus den westlich der Saale gelegenen thiiringischen 

Gebieten oder aus Hessen .

Die wenigen gefundenen Scherben stammen von bauchigen Topfen mit profilierten 

Kamiesrandem (Abb. 5.6) sowie von schlanken Henkeltopfen mit sichelformigen Ran- 

dem und einem randstandigen Bandhenkel (Abb. 6.12).

5.1.2. Helltonige Drehscheibenware (Warenart 2)

Helltonige, in iiberwiegend oxidierender Atmosphare gebrannte Drehscheibenware ist 

im Fundmaterial des 13. und 14. Jh. nur mit wenigen Fragmenten unter der GefaBkera- 

mik vertreten. Unter der Ofenkeramik tritt sie allerdings zahlreicher auf. Haufig lassen 

sich Ubergange zu den Grauwaren der Warenart 1 erkennen. Helltonige GefaBkeramik 

ist offensichtlich - wie auch an Fundorten der Region nachzuweisen ist49 - lediglich in 

geringer Zahl im Spatmittelalter in WeiBenfels und Umgebung produziert worden. Mog- 

licherweise stellen die wenigen gefundenen Stiicke - vor allem diejenigen der groberen 

Machart - zum Teil sogar Zufallsprodukte des noch fur die Topfer schwer zu regulieren- 

den Brennvorganges dar. Helltonige Drehscheibenware des 13. und friihen 14. Jh. ist vor 

allem in Nordbayem verbreitet50.

Die in WeiBenfels gefundenen Keramikfragmente lassen sich in eine grobe, rauhwan- 

dige Variante und eine glatte Feinware, die zum Teil steinzeugartig hart gebrannt ist, 

untergliedem.

5.1.2.1. Helltonige Drehscheibenware, grobe Variante (Warenart 2a) ‘

Die im Kern und an den Oberflachen hellgraue bis weiBe, teilweise fleckige Keramik 

besitzt einen mittelgrob quarzgemagerten, maBig hart bis hart gebrannten Scherben.

Diese Warenart ist unter dem Fundmaterial der Bauperioden 1 bis 3 mit wenigen Frag

menten vertreten. Ofenkachelfragmente sind in dem Fundmaterial der Bauperiode 3 

allerdings zahlreich vertreten.

Neben wenigen bauchigen Standbodentopffragmenten mit Kamiesrandem (Abb. 3.6) 

sind unter den auftretenden GefaBformen nur noch hohe Topfkacheln zu nennen



102

(Abb. 5.5). Sie besitzen einen runden nach auBen gedriickten Boden mit Quellrand, eine 

stark geriefte Wandung und eine quadratische Mundung mit horizontal abgeschnittenem 

Rand.

5.1.2.2. Helltonige Drehscheibenware, feine Variante (Warenart 2b)

Die helltonige Feinware besitzt einen hellgrauen bis weiBen, hart bis sehr hart gebrann- 

ten, an der Oberflache glatten Scherben, der mit feinem Quarzsand gemagert ist. Einige 

GefaBe wurden so hoch gebrannt, daB der Scherben zum Teil versintert ist. Sie stellen 

somit vermutlich Vorstufen zu dem ab dem 14. Jh. in der Region produzierten Steinzeug 

(Warenart 6) dar.

Die Feinware ist zahlreicher als die grdbere Variante unter der GefaBkeramik vertre- 

ten. Einerseits taucht sie in Befunden von Bauperiode 1 und darunter auf. Andererseits 

findet sich diese Feinware wieder vereinzelt im Material der Bauperiode 4.

Unter den Fragmenten der Horizonte des 13. Jh. wurden ausschlieBlich Scherben von 

TrinkgefaBen (Abb. 2.32, 37, 38; 3.25), die alle auf der Drehscheibe hergestellt wurden, 

gefunden. Die kleinen bauchigen bis schlanken Becher besitzen abgesetzte StandfuBe 

und einfache, ausbiegende Randlippen oder leicht verdickte Rander. In einer Planier- 

schicht von Bauperiode 4 fand sich ein Fragment eines kleinen Schalchens mit abgesetz- 

tem FuB, eingezogenem Boden und Lippenrand, das vermutlich als Ollampchen diente 

(Abb. 7.11).

5.1.3. Jiingere, oxidierend gebrannte Drehscheibenware (Warenart 3)

Die weiBe, gelbliche bis ziegelrote Irdenware besitzt einen mittelgrob bis grob gemager- 

ten Scherben, der vollstandig oxidierend und hart bis klingend hart gebrannt ist. Die 

Oberflachen der Keramik weisen stellenweise Versinterungen auf, die durch hohe Brenn- 

temperaturen verursacht wurden.

Die nur mit einem Fragment in dieser Arbeit vorgestellte Warenart ist unter der Kera

mik der Befunde von Bauperiode 4 und dariiber zahlreich vertreten; sie stammt also 

iiberwiegend aus dem 15. und 16. Jh.

An GefaBformen sind bauchige bis schlanke Standboden- und Henkeltopfe mit sichel- 

oder kolbenformigen Randem, Deckel, Schalchen und Schiisseln zu nennen. Ein rauher 

Standboden eines Topfes oder Bechers (Abb. 7.7) besitzt eine nach dem Brand mit einem 

spitzen Gegenstand eingekratzte Inschrift (“Greger Mary 1593”). Dieser Schriftzug 

stammt vermutlich von dem ehemaligen Besitzer dieses Topfes.

5.1.4. Sinterengobierte Irdenware (Warenart 4)

Der Scherben der sinterengobierten Irdenware besitzt einen weiBen bis hellgrauen, poro- 

sen, nicht versinterten Kern. Auf die Oberflachen der GefaBe wurden, vor allem auf der 

AuBenseite, braune, stark metallhaltige Tonschlicker, die einen niedrigeren Schmelz-
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punkt als der verwendete GefaBton besitzen, vor dem Brand aufgetragen. Der Vorteil die- 

ser meist beim Brennen versinterten Engoben besteht darin, daB das GefaB bereits bei 

relativ niedrigen Brenntemperaturen wasserundurchlassig wurde. Gleichzeitig diente die 

Engobe auch als Schmuckelement. Der hart bis klingend hart gebrannte, rauhwandige 

bis glatte Scherben ist mit feinem bis mittelgrobem Quarz und Quarzsand gemagert. 

Teilweise lassen sich bei den sehr hart gebrannten GefaBen Ubergange zum vollstandig 

durchgesinterten Steinzeug erkennen. Sie sind dann als Faststeinzeug anzusprechen. 

Ahnliche, mit Engoben behandelte Irdenwaren sind besonders haufig in friihneuzeitli- 

chen Fundkomplexen Nordbayerns zu linden51.

Fragmente der sinterengobierten Irdenware, die in dieser Arbeit nur mit zwei Vertreten 

vorgestellt werden, warden in Befunden von Bauperiode 4 und dariiber in sehr groBer 

Zahl gefunden.

Das Formenspektrum dieser Warenart reicht von schlanken bis bauchigen Standboden- 

topfen mit sichel- (Abb. 7.1) oder kolbenformigen Randem fiber Henkeltopfe, Kriige, 

flache Hohldeckel, Ollampchen (Abb. 7.5) und Schiisseln mit nach auBen umgeschlage- 

nen, breiten Kremprandern bis hin zu quadratischen Schiisselkacheln.

5.1.5. Manganviolettes Faststeinzeug (Warenart 5)

Die iiberwiegend noch als Irdenware zu bezeichnende Keramik dieser Warenart besitzt 

einen schwach porosen, hellgrauen Scherben, der mit einer vollstandig versinterten, 

braunvioletten Haut uberzogen ist. Die GefaBe sind stets klingend hart gebrannt; Mage- 

rungspartikel sind mit dem bloBen Auge nicht mehr sichtbar. Die aus fein aufgearbeite- 

tem Ton - teilweise vielleicht Steinzeugton - gedrehten GefaBe wurden vor dem Brand 

mit einem stark manganhaltigen Tonschlicker uberzogen, der bei relativ niedrigen 

Brenntemperaturen schmilzt und damit das GefaB wasserundurchlassig macht. Die 

braunviolette Engobe diente aber sicher auch als Schmuckelement. Manganviolette Ware 

des 13. bis 15. Jh. liegt bislang vor allem von Fundorten des Rhein-Main-Gebiets und 

des Soilings sowie aus dem Raum Duingen53 vor. Das in WeiBenfels gefundene Fast

steinzeug wurde demgegentiber sicherlich in der Umgebung der Stadt hergestellt. Seine 

Produktion ist vermutlich im Zusammenhang mit der sich im 14. Jh. in der Region ent- 

wickelnden Steinzeugherstellung zu sehen (siehe Kapitel 5.1.6).

Wenige Fragmente von manganviolettem Faststeinzeug wurden aus Befunden der 

jiingsten Bauphase von Bauperiode 2 und aus Befunden von Bauperiode 3 geborgen.

Aus engobiertem Faststeinzeug wurden ausschlieBlich Trink- und SchenkgefaBe her

gestellt. Die Becher und Kriige besitzen einen stark bauchigen Corpus mit stark geriefter 

innerer Wandung, einen WellrandfuB (Abb. 5.1; 6.5) und einen breiten, abgesetzten Steil- 

rand (Abb. 6.6). Kriige tragen iiberdies einen breiten, langsgekehlten Bandhenkel.

5.1.6. Steinzeug (Warenart 6)

Der vollstandig durchgesinterte, klingend hart gebrannte Scherben des Steinzeugs besitzt 

im Kern stets eine hellgraue bis graue Farbe. Die iiberwiegend glatten, glanzenden Ober- 

flachen sind hell- bis mittelbraun, ab der friihen Neuzeit auch grau gefarbt. Vermutlich
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wurde auch das Steinzeug mit Engoben behandelt. Es ist allerdings auch an die Zugabe 

von Saiz wahrend es Brennvorgangs zu denken, das sich als glanzender Uberzug auf der 

Wandung niederschlagt. Zu dem in Mitteldeutschland ab dem Ende des Spatmittelalters 

weit verbreiteten und in zahlreichen Topferzentren produzierten Steinzeug liegt bislang 

keine befriedigende, zusammenfassende Darstellung vor54. Die spatmittelalterlichen 

SteinzeuggefaBe werden dem Topferzentrum Waldenburg zugeschrieben, obgleich 

sicher auch andernorts in Mitteldeutschland schon ab dem 14. Jh. mit der Produktion 

begonnen wurde55.

Zahlreiche Fragmente von Steinzeugbechern und -kriigen wurden aus Befunden der 

Bauperioden 3 und 4 sowie aus jiingeren Schichten geborgen.

Das alteste, sicher noch nicht engobierte Fragment eines Steinzeugbechers gehort mog- 

licherweise noch in die Bauperiode 2 (Abb. 4.17). Der wohl schwach bauchige Becher mit 

kleinem, spitz ausgezogenem StandfuB tragt auf dem unteren Drittel der Wandung aufge- 

setzte und eingestempelte Maskenmedaillons. In Befunden von Bauperiode 3 wurden 

zahlreiche, nun wohl engobierte oder mit Saiz behandelte WellrandfiiBe von bauchigen 

Bechem und Kriigen mit geriefter Wandung gefunden (Abb. 7.3). Aus den jiingeren 

Schichten stammen bauchige Becher mit einem abgesetzten, spitz ausgezogenen 

(Abb. 7.10) oder gekerbten StandfuB (Abb. 7.12). Andere Fragmente besitzen flachig 

angebrachte, bienenkorbartige Rollstempelverzierungen auf der Wandung. Vereinzelt fin- 

den sich Fragmente von Flachdeckeln und KerzenleuchterfiiBen aus braunengobiertem 

Steinzeug. Die jiingeren GefaBfragmente des 16./17. Jh., die moglicherweise in Zeitzer 

Steinzeugtopfereien hergestellt wurden56, stammen von bauchigen Kriigen oder Flaschen 

mit grauer, hellbrauner oder blauer, salzglasierter Engobe oder Glasur. Einige GefaBe 

besitzen aufgesetzte Wappenmedaillons. Zum Teil wurden die mit szenischen Abbildun- 

gen oder Wappen verzierten Kriige und Flaschen auch in Formmodein gedreht.

5.1.7. Friihe, glasierte Irdenware (Warenart 7)

Diese Warenart zeichnet sich durch eine an der AuBen- und Innenseite angebrachte, 

gelblichgriine bis griine, dick aufgetragene Bleiglasur aus. Der Kern des porosen, fein 

quarzgemagerten, maBig hart gebrannten Scherbens ist weiB gefarbt. Das Glasieren der 

GefaBkeramik setzte sich allgemein wohl erst in der zweiten Halfte des 15. Jh. durch. 

Von zahlreichen Fundorten des 13. bis friihen 15. Jh. liegen allerdings inzwischen ein- 

zelne Fragmente von bleiglasierten MiniaturgefaBen und an der AuBenseite glasiertem 

Tischgeschirr vor57. Die Glasur erfiillt in dieser Zeit allerdings noch eine reine Schmuck- 

funktion, wie sie auch von Kacheln ab dem spaten 13. Jh. her bekannt ist.

Aus den Grabungsbefunden der Bauperioden 2 und 3 stammen lediglich vier Frag

mente dieser Warenart, die ausschlieBlich zu vollstandig oder nur an der AuBenseite gla- 

sierten, kleinen Bechern mit StandfiiBen gehoren (Abb. 7.4).

5.1.8. Innenglasierte Irdenware (Warenart 8)

Die ab der zweiten Halfte des 15. Jh. in groBer Zahl hergestellten, glasierten GefaBe und 

Ofenkacheln58 besitzen zunachst eine griine Innenglasur iiber einem weiBen bis beigen,
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maBig hart bis hart gebrannten Scherben. Wohl im Laufe des 16. Jh. setzten sich bei der 

GefaBkeramik gelbe und braune Innenglasuren immer starker durch59. Vereinzelt war

den ab dieser Zeit auch polychrome AuBenglasuren angebracht.

Griinglasierte Keramik, vor allem Ofenkacheln, und die jiingere gelb- oder braungla- 

sierte Hafnerware wurden sehr zahlreich aus Befunden der Zeit ab Bauperiode 4 gebor- 

gen.

Unter der grunglasierten Keramik sind in erster Linie die vielfaltigen Ofenkachelfor- 

men zu nennen. Neben hohen Topf- oder Schiisselkacheln (Abb. 7.9), die teilweise 

breite, angesetzte, modelverzierte Stege besitzen (Abb. 7.13), wurden groBe Mengen an 

Fragmenten von reliefverzierten Blattkacheln gefunden. Sie zeigen meist antikisierende 

Menschendarstellungen (Abb. 7.14) oder Personen in renaissancezeitlicher Tracht.

Mit braunen und gelben Innenglasuren, die wohl ab der zweiten Halfte des 16. Jh. 

iiblich werden, wurden bauchige Grapen und Henkeltbpfe, Pfannen und Schiisseln ab 

Bauperiode 4 versehen.

Der an der AuBenseite mehrfarbig- und innen gelbglasierte zylindrische Becher oder 

Krug mit aufgesetzten Beerennuppen und einem runden Medaillon (Abb. 7.6) stellt ein 

Einzelstiick unter dem WeiBenfelser Fundmaterial dar. Ahnliche, allerdings aus Stein- 

zeugton gefertigte GefaBe, sind aus Zeitz bekannt60.

5.2. Sonstige Funde (Holz, Gias, Leder, Metall, Stein, Tierknochen)

Gegenstande aus organischen Materialien haben sich in WeiBenfels vor allem in den alte- 

sten Schichten bis Bauperiode 2 sehr gut erhalten. Die Feuchtigkeit und der durch kom- 

pakte Lehmschwemmschichten hervorgerufene luftdichte AbschluB der unteren 

Erdschichten fiihrte zu einer Konservierung des leicht verganglichen Materials.

Unter den Holzgegenstanden sind in erster Linie groBe Mengen an Fragmenten von 

Daubenschalchen aus Nadelholz zu nennen (Abb. 3.2; 4.3, 4). Die unterschiedlich gro- 

Ben Dauben und runden Boden gehdren zu Schalchen, die mittels zweier Reifen aus hal- 

bierten, diinnen Asten zusammengehalten wurden und im Bereich der StoBfugen mit 

Harz abgedichtet waren. Sie sind in das 13. Jh. zu datieren. Daneben waren offensicht- 

lich in dieser Zeit auch zahlreiche niedrige, an der Innenseite gedrechselte und auBen 

iiberwiegend grob geschnitzte oder seltener vollstandig gedrechselte Schalen mit abge- 

setzten Standboden in Gebrauch (Abb. 2.40). GroBe Daubenfragmente weisen uberdies 

auf die Verwendung von Butten und Fassem hin. Ein grob zugeschnitztes Stockchen 

diente moglicherweise als Pflanzstock61.

Neben Keramik- und HolzgefaBen waren bei den Bewohnern des Quartiers an der 

Marktgasse auch Glasbecher bereits ab dem spaten 13. Jh. in Gebrauch. Die meisten der 

klein zerscherbten Fragmente von Bechern mit Fadenauflagen befinden sich allerdings in 

einem schlechten Erhaltungszustand, was moglicherweise auf die Lagerung in dem 

durch das Holz stark mit Huminsaure angereicherten Boden zuriickzufiihren ist. Aus 

Befunden uber Bauperiode 4 stammen Reste eines mit Beerennuppen verzierten 

Bechers.

Die zahlreich aus den altesten Befunden geborgenen Fragmente von Lederschuhen 

und -giirteln haben sich ahnlich gut erhalten, wie die Holzgegenstande. Eine genaue
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Ansprache der Fragmente ist bislang allerdings nicht moglich, da das organische Fund

material zur Zeit noch konserviert wird.

Bei den wenigen gefundenen, bislang ebenfalls noch nicht konservierten Metallgegen- 

standen handelt es sich iiberwiegend um mittelalterliche und fruhneuzeitliche Baueisen, 

wie Klammern, Fensterhaken und Nagel. Dariiber hinaus sind ein gotischer Schlussel, 

zwei GiirtelschlieBen, ein Messerscheidenbeschlag (Abb. 3.12) und ein Wellrandhufei- 

sen62 (Abb. 3.10) anzufiihren. Eine beim Abtiefen auf Befunde der Bauperiode 3 gefun- 

dene Bleiplombe (Abb. 7.8) weist auf die Einfuhr von Wollballen oder Stoffen aus 

Torgau in der Mitte des 16. Jh. hin.

Als besonders interessant muB der Fund zweier Fragmente von GuBformen aus polier- 

tem Kalkstein (Abb. 5.3), die vermutlich beide zu Bauperiode 3 gehbren, gewertet wer- 

den. In den sauber geschnittenen Formen, von denen eine beidseitig verwendet werden 

konnte, wurden vermutlich diinne, buntmetallene Beschlage mit Punkt-, Strich- und 

Rosettenomamentik gegossen, die wohl auf Holz oder Leder aufgenietet wurden. Aller

dings konnten in den untersuchten Flachen keine Befunde gesichert werden, die auf eine 

GieBerwerkstatt hinweisen; vereinzelte kleine Buntmetallschlacken, die etwa in die Zeit 

von Bauperiode 3 zu datieren sind, konnen jedenfalls fur eine solche Annahme nicht in 

Anspruch genommen werden.

Wie bei fast alien Stadtkerngrabungen, besitzen die Tierknochen einen gewichtigen 

Anted am Fundmaterial. Sie konnen, neben den schon angesprochenen botanischen 

GroBresten, einen wesentlichen Beitrag zur Klarung von Fragen zum sozialen Milieu 

und zu den Koch- und EBgewohnheiten der Bewohner des Quartiers an der Marktgasse 

liefern. Sie werden deshalb zur Zeit in einer reprasentativen Auswahl bearbeitet. Eine 

Publikation der Ergebnisse ist geplant.

5.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Fundauswertung

Unter dem grbBtenteils gut stratifizierten Fundmaterial dominieren Fragmente von Kera- 

mikgefaBen, die in dieser Arbeit in acht Hauptwarenarten untergliedert wurden. Die alte- 

sten Scherben gehoren zu den Grauwaren (Warenart la-e), bei denen wiederum fiinf 

Varianten unterschieden werden konnten. Die Fragmente von Kochtopfen und Deckeln 

sowie von einigen Kriigen und Henkeltopfen der Warenart 1 wurden aus fast alien Erd- 

befunden bis Bauperiode 3 in groBen Mengen geborgen. Wahrend die altesten Vertreter 

dieser Warenart, bauchige Standbodentopfe mit Leisten-, Kamies-, Kolben- oder Sichel- 

randern, iiberwiegend einen grob quarzgemagerten Scherben mit weiBem Kern und 

grauen bis graubraunen Oberflachen besitzen, weisen die jiingeren, zunehmend schlan- 

keren Standbodentopfe mit Karnies-, Kolben- oder Sichelrandern der zweiten Halfte des 

13. Jh. und des 14. Jh. iiberwiegend einen fein bis mittelgrob quarzgemagerten, vollstan- 

dig grauen bis graublauen Scherben, zum Teil mit metallischem Glanz an den Oberfla

chen, auf. Die Topfe des 13. Jh. wurden folglich iiberwiegend in einer wechselnden 

Atmosphare gebrannt. Bei den jiingeren Topfen wurde dagegen der Brand vollstandig 

reduzierend gefiihrt. Uberdies erzielte man, durch die Verwendung ausgesuchten Brenn- 

holzes - zum Beispiel Buchenholz - den fur die blaugraue Ware des 14. Jh. typischen 

metallischen Glanz an den Oberflachen. Bei der Drehtechnik lassen sich ebenfalls tech-
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nische Entwicklungen im Tbpferhandwerk des 13. Jh. feststellen. Die altesten Topfe 

wurden noch zum Teil von Hand geformt und auf einer langsam laufenden Drehscheibe 

nachgearbeitet. Ab der zweiten Halfte des 13. Jh. wurden dagegen samtliche GefaBe 

vollstandig aus dem Tonklumpen auf der langsam laufenden Scheibe hochgedreht. Die 

Topfe besitzen allesamt Quellboden, die zum Teil auch Bodenmarken und Achsabdriicke 

tragen. Dies weist auf die Verwendung holzemer Zwischenscheiben, sogenannter “Bom- 

sen”, hin. In den Befunden des 14. Jh. kbnnen die Quellboden immer seltener nachge- 

wiesen werden und die Topfe zeigen nun offer schlaufenformige Abschneidespuren vom 

Abheben von der Topferscheibe. Auch die diinn und sauber gedrehte Wandung der 

Topfe weist nach, daB sich im Laufe des 14. Jh. die Verwendung der schnell laufenden 

Scheibe in den Topfereien durchsetzte. Neben den iiberwiegend bauchigen Kochtopfen 

waren auch wenige Kriige und Henkeltopfe in Benutzung. Ihr Anteil nimmt am Ende des 

13. Jh. zu. Als Verzierungen wurden im 13. Jh. auf der Wandung der StandbodengefaBe - 

vor allem im Schulterbereich - Schmuckriefen und Wellenlinien angebracht. Ab dem fru- 

hen 14. Jh. tauchen dann vereinzelt Rollradchenverzierungen auf. Den Tbpfen kbnnen 

zahlreiche Hohldeckel mit abgesetzten Knaufen zugeordnet werden. Im 13. Jh. besitzen 

die Deckel eine stark geschwungene, glockenfbrmige Wandung mit kurzem, wulstigem 

RandabschluB. Im 14. Jh. weisen sie dagegen eine flachere, gerade Wandung mit nahezu 

horizontaler, breiter Randzone auf.

In wesentlich geringerer Anzahl wurden Fragmente von GefaBen mit helltonigem, 

vollstandig oxidierend gebranntem Scherben aus dem 13. und 14. Jh. gefunden (Waren- 

art 2). Wahrend unter der grbber gemagerten Variante ahnliche Topfe und Deckel wie bei 

der Warenart 1 vertreten sind, wurden als fein gemagerte Variante nur Becher mit abge

setzten StandfiiBen hergestellt. Diese weisen teilweise schon einen sehr harten, stein- 

zeugartigen Scherben auf.

Unter dem Keramikmaterial des 14. und 15. Jh., also den Bauperioden 2 bis 4, treten 

zur Grauware jeweils wenige Fragmente von engobierter Irdenware und Faststeinzeug 

(Warenart 5), Steinzeug (Warenart 6) und bleiglasierter Keramik (Warenart 7). Diese 

Keramik wurde vermutlich in der Region gefertigt. Als GefaBformen tauchen fast aus- 

schlieBlich bauchige Becher und Kriige mit WellrandfiiBen und breiter zylindrischer 

Halszone auf. Daneben wurden aus glasierter Keramik ausschlieBlich auBen griingla- 

sierte MiniaturgefaBe gefertigt.

Aus Befunden der Bauperiode 4, die in das spate 15. und das 16. Jh. zu datieren sind, 

stammen sehr hart gebrannte Irdenwaren (Warenart 3), die zum groBen Teil mit braun 

versinterten Engoben iiberzogen sind (Warenart 4). Etwa die Halfte der Irdenwaren 

wurde in dieser Zeit an der Innenseite der Wandung mit griinen, gelben oder braunen 

Bleiglasuren iiberzogen (Warenart 8). Daneben waren weiterhin auch zahlreiche Tisch- 

geschirre aus Faststeinzeug und Steinzeug in Gebrauch. Unter den GefaBformen domi- 

nieren nun iiberwiegend schlanke Henkeltopfe und Grapen. Dazu treten Deckel, Kriige, 

Schalen, Schiisseln, Schalchen und Ollampchen. Neben der GefaBkeramik tauchen nun 

auch Ofenkacheln in groBer Menge auf. Im 15. Jh. - vielleicht aber auch schon ab dem 

Ende des 14. Jh. - standen in den Hausem an der Marktgasse Kachelbfen aus unglasier- 

ten, quadratischen Topfkacheln. Im 16. Jh. waren dann Ofen aus griinglasierten Topf

und Blattkacheln, die groBenteils bildliche Darstellungen aufweisen, als Heizquelle der 

Stuben gebrauchlich.
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Neben den keramischen Tischgeschirren wurden im Spatmittelalter auch GefaBe aus 

Holz und in geringerer Menge solche aus Gias und Metall verwendet. Im 13. und friihen 

14. Jh. stellen die holzemen Daubenschalen sowie die gedrechselten und geschnitzten 

Schalen und Teller noch den Hauptanteil am gebrauchlichen Tischgeschirr. Toneme 

Becher und Schalen gewinnen erst im Laufe des 14. Jh., wohl aufgrund verbesserter Her- 

stellungstechniken und damit verbundener, niedriger Preise, an Bedeutung. Dies laBt sich 

an Hand des Fundmaterials der Grabung gut nachvollziehen. Wahrend in Schichten bis 

Bauperiode 2 Holzfunde gegeniiber dem keramischen Fundmaterial dominieren, nimmt 

ihr Anteil am gesamten Fundgut der jiingeren Bauperioden zugunsten der tonemen 

GefaBe unvermittelt ab. Dies mag allerdings auch teilweise auf die unterschiedlichen 

Erhaltungsbedingungen in den Befunden zuriickzufiihren sein. Holzbutten, Eimer und 

Fasser fanden im Spatmittelalter, aber auch in jiingerer Zeit, als Transportbehalter fur 

Fliissigkeiten Verwendung. Fragmente von GefaBen aus Gias und Metall wurden bei der 

Grabung nur in sehr geringer Anzahl gefunden, was vermutlich mit den schlechten 

Erhaltungsbedingungen fur diese Materialien und der im Spatmittelalter iiblichen Wie- 

derverwertung dieser damals noch knappen Rohstoffe zusammenhangen diirfte.

Zahlreiche Fragmente von Lederschuhen und Giirteln lassen, nach abgeschlossener 

Restaurierung dieser Stiicke, Hinweise zur Mode des Spatmittelalters und der friihen 

Neuzeit erwarten.

Einige GuBschlacken und zwei Fragmente von steinemen GuBformen, die zur Herstel- 

lung buntmetallener Beschlage dienten, liefem Hinweise auf Handwerker, die im Quartier 

nordlich des Marktplatzes im 14. Jh. gearbeitet haben konnten. Uberdies weisen mbgli- 

cherweise die groBen Mengen an Holzschnitzabfallen, die in den Schichten unter Baupe

riode 2 gefunden wurden, auf einen im 13. Jh. am Ort ansassigen Holzhandwerker hin.

6. Zusammenfassung der Ergebnisse der Grabung

Die Befunde der Grabung liefem einen ersten Einblick in die spatmittelalterliche Struk- 

tur der vermutlich um 1185 gegriindeten Stadt WeiBenfels. Wahrend die weniger hoch- 

wassergefahrdeten Bereiche des Stadtgebiets wahrscheinlich rasch und planmaBig 

aufgesiedelt wurden, lag der nordliche, saalenahe Randbereich noch bis in die ersten 

Jahre des 13. Jh. brach. Mit Hilfe von Graben, Palisaden und vermutlich auch Dammen 

wurde dann das Gelande in den ersten Jahrzehnten des 13. Jh. entwassert und nachfol- 

gend mit Fachwerkgebauden bebaut. Die Ausrichtung der bei der Grabung gefundenen 

Bauten, die Gmndstucksgrenzen und die Nord-Siid verlaufende Gasse des friihen 14. Jh. 

zeigen, daB wohl schon im 13. Jh. die Quartier- und Parzellengrenzen sowie die StraBen- 

verlaufe festgelegt wurden. Erst am Ende. des 15. oder am Anfang des 16. Jh. wurde im 

Bereich des Grabungsareals dieses kleinteilige, rasterformig ausgerichtete Parzellenge- 

fiige, im Zusammenhang mit der neuen Nutzung des Gelandes als Posthalterei, aufgege- 

ben. Lediglich die Nord-Siid und Ost-West-Ausrichtung wurde bei den Gebauden 

beibehalten. Die Bebauung des 13. bis friihen 15. Jh. bestand aus groBen, zwei bis drei- 

gliedrigen, moglicherweise zweistockigen Fachwerkhausem mit groBen Hofarealen, auf 

denen Nebengebaude standen. Diese Hauser konnten von abhangigen Holz- und Metall- 

handwerkem sowie voh Ackerbiirgem bewohnt worden sein. Das Areal, auf dem die
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Hauser standen, gehorte wohl allerdings noch lange Zeit Burgmannen, die es vom Lan- 

desherm zur Nutzung erhalten hatten. Die Reste des zum Teil sehr qualitatvollen Tisch- 

geschirrs aus Holz, Keramik und Gias weisen nach, daB die Bewohner der Hauser wohl 

keinen niedrigen sozialen Status besaBen und fiber eine entsprechende Kaufkraft verffig- 

ten. Nach den Zerstbrungen der Hussitenkriege lag das Areal bis Ende des 15. Jh. ver- 

mutlich in weiten Teilen brach, bevor die Gebaude der Posthalterei errichtet wurden. Auf 

der Seite des neu angelegten Marktplatzes sowie entlang der Marktgasse entstanden 

Steinbauten, die zum Teil mit Kachelbfen beheizt werden konnten. Diese Gebaude dien- 

ten eventuell der Unterbringung von Reisenden. In den iibrigen Arealen standen wahr- 

scheinlich Scheunen sowie Stalle, in denen die Pferde untergestellt waren. Das in groBer 

Menge geborgene Tisch- und Kochgeschirr des 16. bis 18. Jh. wurde vermutlich in der 

Kiiche und der Gaststatte der Herberge verwendet. Die jiingsten Befunde und Funde 

stammen von der in der zweiten Halfte des 19. Jh. errichteten Seifenfabrik.

Katalog

Der Katalog besteht aus einem ersten Teil A, in dem die Bau- und Erdbefunde aus 

Schnitt A numerisch aufgelistet sind, und einem zweiten Teil B, in dem das abgebildete, 

zugehbrige Fundgut nach Bauperioden geordnet beschrieben wird. Als Ordnungsprinzip 

werden in Teil A die Befundnummem ubemommen; Teil B ist nach Bauperioden geglie- 

dert, deren Fundgegenstande der Ubersichtlichkeit wegen auf zusammengehbrigen 

Abbildungen wiedergegeben wurde, die gleichzeitig das Ordnungsprinzip in diesem Teil 

des Kataloges darstellen.

A. Befundkatalog

Zu den nach der Numerierung der Grabung geordneten Befunden wird zunachst eine 

knappe Beschreibung der Art und Beschaffenheit des Befundes mit der Angabe von 

Ober- und Unterkanten sowie der Bauperiode geliefert. Als zweites werden Hinweise zur 

Stratigraphie gegeben. Als letztes wird das zugehbrige, abgebildete Fundgut mit den 

Abbildungsnummem, falls vorhanden, aufgelistet. Aus Platzgriinden wurde fur diese 

Arbeit auf eine vollstandige Wiedergabe aller Grabungsbefunde aus Schnitt A verzichtet.

Bef.: A 3 (Beilage 4)

Beschr.: O-W orientierte Schwellmauer; zweilagiges trocken gesetztes Fund, aus Sand- 

steinquadem (UK: 97,33 m ii. NN; OK: 97,60 m u. NN); BP 4

Strat.: fiber A15; gehbrt zu A4, A14

Bef.: A 4 (Beilage 4)

Beschr.: N-S orientierte Schwellmauer; einreihiges, zweilagiges, trocken versetztes 

Fund, aus Sandsteinquadem (UK: 97,30 m ii. NN; OK: 97,67 m fi. NN); BP 4

Strat.: fiber A 15; in A 16, A 14; streicht an A 3; gehbrt zu A 3, A 14
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Bef.: A 5 (Beilage 4)

Beschr.: N-S orientierte Fundamentrollierung; kleinteilig, trocken geschichtet aus Sand- 

steinbruch u. FluBquarzbrocken (UK: ca. 97,15 m ii. NN; OK: 97,29 m ii. NN); 

BP 4

Strat.: uber A 16; in A 18; schneidet A 16; gehort zu A 18

Bef.: A 6 (Beilage 4)

Beschr.: mit Steinbrocken verfiillte Bang, von A 7; unregelmaBig eingestellte Sandstein- 

quader u. -brocken (UK: ca. 97,10 m ii. NN); BP 4

Strat.: schneidet A 23, A 178, A 181, A 175, A 19, A 20, A 73, A 94, A113; gehort zu 

A7

Bef.: A 7 (Beilage 4)

Beschr.: runder Holzpfahl in Zweitverwendung (Eiche, Falldatum: 1307; Dm. ca.

23 cm; UK: ca. 96,88 m ii. NN); BP 4

Strat.: gehort zu A 6

Bef.: A 8 (Beilage 4)

Beschr.: Reste einer N-S orientierten Fundamentmauer; einlagiges Fund, aus in Lehm 

versetzten Sandsteinquadem (UK: ca. 97,10 m ii. NN; OK: 97,33 m ii. NN); BP 4

Strat.: gehort zu A 18

Bef.: A 9 (Beilage 4)

Beschr.: N-S orientierte, im S rechtwinklig nach O abknickende Schwellmauer; zweila- 

giges, iiber zwei alteren Schwellmauer (Bef. A 30, A69), unregelmaBig, in 

Lehm versetztes Fund, aus Sandsteinquadem u. -brocken (UK: ca. 97,00 m ii. 

NN; OK: 97,30 m ii. NN); BP 4

Strat.: iiber A 30, A 69; in A 19

Bef.: A 10 (Beilage 4)

Beschr.: Fragm. zweier N-S orientierter Holzbretter. Das ostliche Brett ist durch zwei 

Staken u. einen Keilstein gesichert; moglicherweise dienten die wenige Zenti- 

meter starken Holzer als Trittbretter einer Tiir oder eines Durchgangs (OK: ca. 

96,90 m ii. NN); iiber BP 4

Strat.: iiber A 18

Bef.: All (Beilage 4)

Beschr.: 23 Holzstaken u. kl. Pf.; die Funktion des zwischen 6 u. 12 cm starken, z. T. mit 

Sandsteinbrocken verkeilten, teilweise eingeschlagenen Pf. ist unbekannt (UK: 

iiber 96,90 m ii. NN); BP 4

Strat.: in A 16, A 17; gehort zu A 12

Bef.: A 12 (Beilage 4)

Beschr.: vier eingeschlagene Pf. (Dm. ca. 6 cm) unbekannter Funktion (UK: iiber 

96,90 m ii. NN); BP 4

Strat.: in A 17, A 18, A 19; geschnitten von Kanal; gehort zu A 11
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Bef.: A 13 (Beilage 4)

Beschr.: vier eingeschlagene Holzpfosten (Dm. ca. 6 cm) unbekannter Funktion (UK: 

uber 96,90 m ii. NN); BP 4

Strat.: in A 20; gehbren zu A 11, A 12

Bef.: A14

Beschr.: Lehmtenne von Haus 4; rbtlich-gelber, nahezu steriler Lehm (OK: 97,34 m ii. 

NN); BP 4

Strat.: fiber A 15, A 28, A 36; streicht an u. gehbrt zu A 3, A 4

Bef.: A15

Beschr.: Bauhorizont zu Haus 4; grauer bis beiger, nahezu steriler, stark mit Sandstein- 

brocken u. Lehmstippen durchsetzter, feiner Sand; BP 4

Strat.: unter A 14, A 3, A 4; fiber A 28, A 60, A 36

Fg.: Abb. 6.11; 7.5

Bef.: A16

Beschr.: Schwemmsand u. Laufhorizont der Nebengebaude zwischen A4 u. A8; rotbrau- 

ner, stark schluffiger, sehr feiner Sand mit zahlreichen humosen Einschlfissen; 

BP 4

Strat.: unter A 17, A 18; fiber A 28, A 32, A 33, A 36, A 30; gehbrt zu A 14, A 15, 

A17, A 18, A 4, A 5, A 8, All

Fg.: Abb. 6.9

Bef.: A17

Beschr.: grobe Sandplanierung. Beiger, grauer bis schwarzer Sand, sehr stark mit Sand- 

steinbrocken durchsetzt. Wie A15 (OK: 97,28 m ii. NN); BP 4

Strat.: unter A 18; fiber A 16, A 28; gehort zu A 15

Fg.: Abb. 6.7, 10, 12; 7.3, 4, 8

Bef.: A18

Beschr.: Brandschicht u. Laufhorizont zu den Nebengebauden; machtige Brandschicht 

mit verziegeltem Lehm u. Holzkohle; dariiber ein dfinner Laufhorizont mit Mist 

u. Holz durchsetzt; besonders im Bereich zwischen A 11 u. A 8 (OK: 97,40 m 

ii. NN); BP 4

Strat.: fiber A 16, A 17, A 20, A 71; gehbrt zu A 11, A 5, A 8, A 20

Fg.: Abb. 6.8; 7.1

Bef.: A19

Beschr.: Schwemm- u. Nutzungsschicht; grauer, feinsandiger Schluff bis schluffiger 

Sand, durchsetzt mit Sandsteinbrocken u. Holzspanen; in der Stidostecke des 

Schnitts (OK: 97,30 m ii. NN); BP 4

Strat.: unter A 20, A 18; fiber A 9, A 71, A 163

Fg.: Abb. 6.8
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Bef.: A 20

Beschr.: Brandschicht; wie A 18; in der Siidostecke des Schnitts (OK: 97,50 m ii. NN); 

BP 4

Strat.: unter A 165; liber A 19, A 9, A 164; gehbrt zu A 18, A 164

Bef.: A 21

Beschr.: Nutzungsschicht u. Laufhorizont der Nebengebaude zwischen A 30 u. d. ostli- 

chen Grabungsgrenze; grauer bis brauner, humoser, stark schluffiger, feiner 

Sand bis sandiger Schluff, stark durchsetzt mit Sandstein- u. wenigen Ziegel- 

brocken (OK: 97,10 m ii. NN); BP 3/4

Strat.: unter A 46; iiber A 28; gehbrt A 16, A 9, A 29, A 40

Bef.: A 22 (Beilage 4)

Beschr: zwei zueinander parallel verlaufende, O-W orientierte Reihen von 13 einge- 

schlagenen Holzstaken (Dm. ca. 6 cm). Sie gehbren mbglicherweise zu Zwi- 

schenwanden aus Flechtwerk (UK: iiber 96,90 m ii. NN); BP 4

Strat.: in A 21; gehbren zu A 26

Bef.: A 23

Beschr.: Planierschicht u. Laufhorizont zwischen A3 u. d. siidlichen Grabungsgrenze; 

grauer, stark sandiger Schluff, stark durchsetzt mit rotgelbem, feinem Sand u. 

Sandsteinbrocken (OK: 97,40 m ii. NN); BP 4

Strat.: iiber A 177, A 178; geschnitten von A 6; gehbrt zu A 15, A 17

Fg.: Abb. 6.9

Bef.: A 26 (Beilage 4)

Beschr.: sechs eingeschlagene Holzstaken unbekannter Funktion (Dm. 4 bis 6 cm); (UK: 

iiber 96,90 m ii. NN); BP 4

Strat.: in A 21; gehbren zu A 22

Bef.: A 27 (Beilage 4)

Beschr.: O-W orientierte Fundamentmauer eines Steingebaudes; dreilagiges Fund, aus 

in Lehm versetzten Sandsteinquadem (H 0,75 m); dariiber fiinf Lagen des in 

Lehm versetzten, aufgehenden, 0,65 m breiten Sandsteinmauerwerks der Siid- 

westecke. Die M. ist nach W hin ausgebrochen; hier bog sie vermutlich nach S 

ab (UK des Fund.: 97,00 m ii. NN; UK des Aufgehenden: 97,50 m ii. NN); iiber 

BP 4

Strat.: schneidet A 21, A 46, A 158

Bef.: A 28

Beschr.: Lauf- u. Nutzungshorizont im gesamten nbrdlichen Bereich des Schnitts.; grau- 

brauner, sandiger Schluff, durchsetzt mit Sandsteinbrocken; stellenweise stark 

humos u. mit Holzkohle durchsetzt (OK: 96,90 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 21, A 16, A 15, A 36; iiber A 62, A 120, A 155; gehbrt zu A 30, A 33, 

A 41
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Bef.: A 29 (Beilage 3)

Beschr.: acht eingeschlagene Holzstaken (Dm. ca. 6 cm) einer N-S orientierten u. im N 

im 90° Winkel nach W abbiegenden Flechtwerkwand oder eines Zaunes. Sie 

wurden beim Profilputzen nahe der Schnittgrenze aufgedeckt (UK: ca. 96,80 m 

u. NN); BP 3

Strat: unter A 46; in A 21, A 28; gehoren zu A 40

Bef.: A 30 (Beilage 3)

Beschr.: N-S orientierte Schwellmauer eines Nebengebaudes; mehrlagiges, zweireihiges 

u. zweiphasiges Fund, aus in Lehm versetzten Sandsteinquadem; das Fund, 

endet im Sand. Bef. A 69 u. im N am Profil, wo es vermutlich ehemals im 90° 

Winkel nach O hin abbog. Im mittleren Bereich erscheint das Mauerwerk unre- 

gelmaBig u. verbreitert (Tiirschwelle?); (UK: nicht erreicht; OK: 97,10 m ii. 

NN); BP 3/4

Strat.: unter A 9, Stoning Kanal; fiber A 120; streicht an A 69; in A 28; gehort zu 

A 38, A 41

Bef.: A 32 (Beilagen 3, 5)

Beschr.: stark verstiirzte, N-S orientierte Schwellmauer eines Nebengebaudes; einlagi- 

ges, stellenweise zweilagiges, unregelmaBiges, aus in beigem Lehm versetzen 

Sandsteinquadem u. -brocken gesetztes Fund., das im N am Profil u. im S am 

Profilsteg endet. Das Fund, ist nach O hin verstiirzt u. ausplaniert (UK: 96,90 m 

ii. NN; OK: 97,00 m ii. NN). Das Fund, wurde in BP 4 nach S hin um ca. 3,0 m 

verlangert; BP 3

Strat.: fiber A 120; in A 28; gehort zu A 123

Bef.: A 33 (Beilagen 3, 5)

Beschr.: N-S orientierte Schwellmauer Zweireihiges, zweilagiges, zweiphasiges, in 

Lehm versetztes, stellenweise stark verstiirztes Fund, aus Sandsteinquadem u. 

-brocken. Das Fund, endet im N am Profil u. im S auf Hohe von x = 499,00 m 

(UK: 96,65 m ii. NN; OK: 97,00-97,15 m ii. NN); BP 3/4

Strat.: unter A 5, A 16; iiber A 71, A 75; schneidet A 131; in A 28, A 120; gehort zu 

A 138

Bef.: A 35 (entspricht A 28)

Beschr.: siehe Bef. A 28; BP 3

Fg.: Abb. 5.8-11; 6.2-5

Bef.: A 36

Beschr.: Brandschicht mit verkohltem Getreide; schwarzbrauner, stark verkohlter Lehm; 

der Bef. erstreckt sich als 3,5 m breiter, N-S orientierter Streifen zwischen 

y = 1030,50 m u. y = 1034,00 m von der nordlichen Grabungsgrenze bis zum 

Profilsteg (OK: 96,86); BP 3

Strat.: unter A14-A 16; iiber A 28; gehort zu A 28

Fg.: Abb. 4.11, 13, 16; 5.1-4, 6, 7
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Bef.: A 38 (Beilage 3)

Beschr.: Holzpfahl (Dm. ca. 10 cm); mit Keilsteinen befestigt (wie A 41); diente ver- 

mutlich als Stander eines Gebaudes (UK: unter 96,36 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 19; schneidet A 119; in A 28; gehbrt zu A 30, A 41

Bef.: A 39 (Beilage 3)

Beschr.: eingeschlagene Holzstake (Dm. ca. 8 cm) unbekannter Funktion; BP 3

Strat.: unter A 16; in A 36

Bef.: A 40 (Beilage 3)

Beschr.: zwei eingeschlagene Holzstaken (Dm. ca. 6 cm) einer Flechtwerkwand oder 

eines Zaunes; BP 3

Strat.: unter A 46; in A 21, A 28; gehbrt zu A 29

Bef.: A 41 (Beilage 3)

Beschr.: Reste einer Schwellmauer Einlagiges, einreihiges Fund, aus in Lehm versetzten 

Sandsteinquadern u. -brocken. Im N endet das Fund, am Profil, im S in einem 

ca. 6 cm starken, mit Steinen verkeilten Pf. (UK: ca. 96,68 m ii. NN; OK: ca. 

96,90 m ii. NN). Ob der stidlich davon gelegene, gr. Schwellstein zu diesem 

Fund, gehbrt, ist unklar (OK: 96,97 m ii. NN; UK: 96,68 m ii. NN). Er diente 

vermutlich als Schwellstein eines Standers von Haus 3; BP 3

Strat.: unter A 21; tiber A 63, A 120; in A 28; gehbrt zu A 30, A 38

Bef.: A 42 (Beilage 3)

Beschr.: Holzpfahl (Dm. ca. 12 cm) unbekannter Funktion; BP 3

Strat.: unter A 14, A 15

Bef.: A 46

Beschr.: Brandschicht u. Planierung im bstlichen Bereich des Schnitts; hellgrauer bis 

graubrauner, lehmiger Sand, stark durchsetzt mit verziegeltem Lehm, Holz- 

kohle, Sandstein- u. Ziegelbrocken. Wohl Planierung nach Aufgabe der Bauten 

von BP 3 u. erster Laufhorizont zu BP 4 (OK: 97,30 m ii. NN); BP 3/4

Strat.: iiber A 21; gehbrt zu A 21

Bef.: A 61 (Beilage 3)

Beschr.: Schwellbalken (Eiche) mit eingezapftem Stander; westliches Ende eines mach- 

tigen, kantig gebeilten Schwellbalkens (Eiche; Querschnitt: ca. 20 x 20 cm), 

der am westlichen Ende durch eine ca. 10 cm starke Holzstake gesichert ist. 

Der Balken besitzt keine Schwellmauer In einer 10 x 40 cm gr., rechteckigen 

Aussparung waren die Reste eines eingezapften Standers erhalten. Der 

Schwellbalken gehbrt wohl zu einem Fachwerkbau auf einer bstlich angren- 

zenden Parzelle (OK: 96,83 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 28; iiber A 64; in A 62
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Bef.: A 62

Beschr.: Baug. zu A 61. Hellgrauer, grobkiesiger, schwach lehmiger Sand (OK: 96,80 m 

ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 28; uber A 64, A 155; gehort zu A 61

Bef.: A 63 (entspricht A 167)

Beschr.: Laufhorizont zu A 69 (Haus 3); grau- bis dunkelbrauner, stark humoser Lehm, 

mit Zonen aus hellgrauem Lehm. Im W weist der Bef. starke Brandspuren auf. 

Der Horizont liegt ostlich von A69 u. fallt nach Nordosten hin stark ab (OK: 

96,68-96,90 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 64; liber A 207, A 65; streicht an u. gehort zu A 69

Bef.: A 64

Beschr.: Laufhorizont zu A 69 (Haus 3); grau- bis dunkelbrauner, stark humoser Lehm; 

im westlichen Bereich starke Brandspuren. Liegt ostlich von A 69 (OK: 

96,70 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 61, A 62, A 19; uber A 63, A 65, A 207, A 68; gehort zu A 69, A 155

Bef.: A 65

Beschr.: jiingster Laufhorizont zu A 68 (Haus 2, Bauphase 2); dunkelbrauner, stark 

humoser Lehm. Der Bef. wird durch A 68, A 207 u. A 105 begrenzt. Der Lauf

horizont fallt zur Mitte hin um ca. 0,2 m ab (OK: 96,86 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 63, A 64; liber A 104; gehort zu A 68, A 105, A 207

Bef.: A 66 (entspricht Bef. A 104)

Beschr.: S. Bef. A 104. BP 2

Fg.: Abb. 4.6

Bef.: A 68 (Beilage 2)

Beschr.: N-S orientierte Schwellmauer der “Schwarzen Ktiche”; viellagiges, zweischali- 

ges, ordentlich aus in weiBem Lehm versetzten Sandsteinbrocken u. -quadem 

gefiigtes Fund., dessen UK nicht erreicht wurde. Im N biegt der Bef. als unre- 

gelmaBiges, einlagiges Fund, im 90° Winkel nach O hin ab. Uber dem Fund, 

stand vermutlich eine Lehmm., die zu der “Schwarzen Kliche” gehort. Die N-S 

Wand diente vermutlich als Brandschutzwand zum westlich angrenzenden 

Fachwerkgebaude. Das O-W orientierte Fund, wurde vermutlich nach Abbruch 

der “Schwarzen Kliche” noch langere Zeit - in Bauphase 2 - in Haus 2 weiter- 

genutzt (OK: 96,75-96,92 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 9; streicht an A 1207; gehort zu A 104-A 106, A 65 (?), A 207

Bef.: A 69 (Beilage 3)

Beschr.: N-S orientierte, im S rechtwinklig abbiegende Schwellmauer von Haus 3; ein- 

reihiges, einlagiges, sauber aus in Lehm versetzten Sandsteinbrocken u. -qua

dem gefiigtes Fund. Die Schwellmauer endet im N an Bef. A 30 u. biegt im S 

im 90° Winkel nach O hin ab, wo sie nicht weiter verfolgt werden konnte (v,K:
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96,78 m u. NN; OK: 96,96-97,14 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 9, A 19; uber A 71 (?), A 75 (?), A 76, A 78, A 207; in A 64; streicht an 

A 30, A 67; gehort zu A 63, A 64, A 71 (?), A 75 (?)

Bef.: A 70 (Beilage 3)

Beschr.: Reste eines verkohlten, N-S orientierten Fachwerkbalkens, sieben darum grup- 

pierte Holzstaken u. ein kantiger Pf.; im Querschnitt rechteckig gebeilter Bal- 

ken (Querschnitt: 20 x 30 cm) ohne zugehorige Schwellmauer Moglicherweise 

ist das Holz verstiirzt (UK: 96,87 m ii. NN; OK: 97,05 m ii. NN). Die westlich 

des Balkens gelegenen Staken bilden eine etwa N-S orientierte Reihe (gehdren 

zusammen mit der nordlich angrenzenden, O-W orientierten Steinreihe zu einer 

Flechtwerkinnenwand?). Ostlich des Balkens war ein kantig gebeilter Pf. 

(Querschnitt: ca. 10 x 20 cm), der mit Sandsteinen verkeilt war, eingegraben. 

Der Pf. (UK: 96,78 m ii. NN) trug vermutlich das Aufgehende eines Fachwerk- 

baus; BP 3

Strat.: unter A19; iiber A 75-A 77, A 81; in A 71; gehort zu A 69, A 71

Bef.: A 71

Beschr.: Lauf- u. Brandhorizont zu A 70 u. A 72 (Haus 3); grau- bis dunkelbrauner, 

stark humoser Lehm, durchsetzt mit verziegeltem Lehm u. Holzkohle. Liegt 

zwischen A 69, y = 1030,00 m u. A 72. Ist zur Mitte hin um ca. 0,2 m abgesun- 

ken (OK: 97,05 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 18, A 19, A 33; iiber A 75-A 77, A 86; streicht an A 72; gehort zu A 72, 

A 70, A 78 (?)

Bef.: A 72 (Beilage 3)

Beschr.: O-W orientiertes Lehmfund. von Haus 3 (ca. 0,35 bis 0,45 m breit); stellen- 

weise an den Randem verkohlt mit wenigen darin versetzten Sandsteinbrocken 

u. Staken (Dm. 4-6 cm) einer Flechtwerkwand. Das Fund, diente vermutlich als 

siidliche Schwellmauer des Gebaudes (OK: 97,14 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 19; iiber A 85; gehort zu A 69, A 70, A 71, A 74, A 75, A 80, A 103, 

A 175

Bef.: A 73

Beschr.: planierter Schwemmsandhorizont; hellgrauer, stark lehmiger, feiner Sand; liegt 

siidlich von A 72. Die Uberschwemmung fiihrte wohl zur Aufgabe von Haus 2 

in BP 2 (OK: 96,80-97,10 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 78, A 168, A 175, A 181; iiber A 94, A 115, A 116, A 92, A 113; 

streicht an A 85, A 207; geschnitten von A 79, A 173, A 6; gehort zu A 76

Bef.: A 74 (Beilage 3)

Beschr.: O-W orientiertes, stark verkohltes Holz; vermutlich Rest des Schwellbalkens 

zu A 72 von Haus 3; BP 3

Strat.: unter A 19; iiber A 72; gehort zu A 72, A 69, A 70
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Bef.: A 75

Beschr.: Brand- u. Laufhorizont zwischen A 69, A 72 u. y = 1030,00 m in Haus 3; dun- 

kel- bis schwarzbrauner, stark humoser, stellenweise stark verkohlter Lehm, 

durchsetzt mit Hiittenlehm (OK: 96,88 m u. NN); BP 3

Strat.: unter A 71, A 33; uber A 76, A 81, A 110, A 89, A 137, A 90, A 88, A 86, 

A 82a; gehort zu A 69 (?), A 72

Bef.: A 76

Beschr.: Uberschwemmungshorizont uber A 77 in Haus 2; hellgrauer bis graubrauner 

Lehm, stark durchsetzt mit dunkelbraunem Humus u. Holz; wohl Ende von 

Haus 2 in Bauphase 2 (OK: 96,79 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 75, A 69; uber A 77, A 86; gehort zu A 73

Bef.: A 77

Beschr.: Laufhorizont in Haus 2 (in Bauphase 2); grau- bis dunkelbrauner, stark humoser 

Lehm, durchsetzt mit Holz u. Holzkohle (OK: 96,81 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 76; fiber A 81; streicht an u. gehort zu A 84, A 85, A 86, A 82a

Bef.: A 78

Beschr.: planierter Brandschutt in der Stidostecke des Schnitts; dunkelbrauner, stark 

humoser Lehm, stark durchsetzt mit verziegeltem Lehm, verkohltem Holz u. 

Sandsteinsplitt. Stellenweise erreicht der Horizont eine Machtigkeit von 0,3 m. 

Vermutlich gehort der Brandschutt zu einem Ofen (A 79; A 173; OK: 97,20 m 

ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 163, A 164, A 178; uber A 73, A 79, A 173; gehort zu A 71 (?), A 163, 

A 168, A 181

Bef.: A 79 (Beilage 3)

Beschr.: rechteckige G., deren UK nicht erreicht wurde; mindestens 0,3 m tiefe G. mit 

steilen Randem; im O u. W wird die G. auf Hohe des Profils durch zwei, 

jeweils mindestens zweilagige Sandsteinfund, begrenzt (A 173). Verfiillt mit 

dunkel- bis schwarzbraunem, stark humosem, sehr weichem Lehm, der stark 

mit Holzkohle durchsetzt war. Moglicherweise handelt es sich um die Schiir- 

grube eines Ofens (Backofen?); (UK: 96,60 m ii. NN oder tiefer; OK: 97,00 m 

ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 78; fiber A 115, A 181; schneidet A 73; gehort zu A 173

Bef.: A 80 (Beilage 3)

Beschr.: Rest eines senkrecht eingestellten Bretts (L 90 cm, H 3 cm); als auBere Begren- 

zung von A 72 eingestellt; moglicherweise lag an dieser Stelle ein Durchgang 

(96,95 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 19; in A 73; gehort zu A 72

Fg.: Abb. 6.1
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Bef.: A 81

Beschr.: Laufhorizont in Haus 2 (in Bauphase 1). Beige, stark verdichtete Lehmtenne 

mit diinnem, dunkelbraunem, stark humosem Nutzungshorizont an der Ober- 

kante. Stark durchsetzt mit Holz u. Holzkohle. Der Horizont liegt zwischen 

A 82a, A 84, A 85 u. fallt zur Mitte hin um bis zu 0,2 m ab (OK: 96,84 m ii. 

NN); BP 2

Strat.: unter A 77; streicht an u. gehort zu A 82a, A 84, A 85, A 90, A 113

Bef.: A 82a (Beilagen 2, 6)

Beschr.: O-W orientierte Schwellmauer von Haus 2; etwa vierlagiges, einreihiges Fund, 

aus unregelmaBigen, in Lehm versetzten Sandsteinquadern, auf dem ein genu- 

teter Schwellbalken liegt (A 86). Das Fund, ragt um zweieinhalb Steinlangen 

fiber den zugehorigen Balken nach W hinaus. Im O endet sie in einem Pf. 

(A 108) knapp vor der wohl zeitgleichen M. (A 69). Das Fund, wurde direkt auf 

A 82b gesetzt (UK: 96,15 m ii. NN; OK: ca. 96,77 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 33, A 75, A 76, A 86; fiber A 82b; schneidet A 83, A 130, A 134; 

streicht an A 84; gehort zu A 108, A 81, A 85, A 84, A 115, A 86, A 92, A 77, 

A 196, A 197

Bef.: A 82b (Beilagen 1, 6)

Beschr.: O-W orientierte Schwellmauer; vierlagiges, ca. 0,4 m breites Fund, aus gr., sau- 

ber bearbeiteten in Lehm versetzten Sandsteinquadern. Die Enden der M. wur- 

den nicht erreicht, sie lauft allerdings in beide Richtungen sicher weiter als 

A 82a (UK: 95,60 m ii. NN; OK: 96,15-96,20 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 82a, A 196, A 197; iiber A 187, A 152; gehort zu A 143-A 147, A 150, 

A 185, A 199, A 200

Bef.: A 83 (Beilage 2)

Beschr.: machtiger, O-W orientierter Schwellbalken mit eingezapftem Stander von 

Haus 1; halber, gesagter, oben nur grob gebeilter, 35-40 cm breiter und ca. 

20 cm hoher Eichenstamm, der iiber einer Schwellmauer (Al34) als Schwell

balken von Haus 1 diente. Das abgeschragte westliche Ende des Balkens war 

mit einer ca. 6 cm starken Holzstake, auf der ein gelochtes Brett oder ein 

gelochter Balken aufgesetzt war (Bef. A 87), befestigt. Im O wurde der Balken 

durch den Einbau von A 82a zerstort. Der Balken besitzt 0,9 m vom Westende 

entfernt eine 8 x 30 cm groBe rechteckige Aussparung, in der ein Stander einge- 

zapft war; BP 2

Strat.: unter A 71; iiber A 134; streicht an A 82b; geschnitten vom A 82a, A 127; 

gehort zu A 134, A 135, A 130, A 126, A 183, A 184

Bef.: A 84 (Beilage 2)

Beschr.: N-S orientierte Schwellmauer von Haus 2; zweilagiges, einreihiges Fund, aus 

in Lehm versetzten Sandsteinquadern. Uber dem Fund, erhob sich die westliche 

AuBenwand von Haus 2 (OK: 96,88 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 16; streicht an A 82a, A 85, A 93; geschnitten von Baggertiefschnitt; 

gehort zu A 77, A 81, A 82a, A 85, A 86, A 92, A 93, A 115, A 116
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Bef.: A 85 (Beilage 2)

Beschr.: O-W orientiertes Zwischenwandfund. von Haus 2; einlagiges, ein- bis zweirei- 

higes Fund, aus Sandsteinbrocken u. -quadem; stellenweise besteht das Fund, 

aus grauem Lehm, in dem Staken einer Wandkonstruktion stecken. An der Siid- 

seite haben sich Reste des Flechtwerks erhalten. Die M. endet im 0 bei y = 

1025,40 m; im W endet sie an A84 u. A93. Im Ostbereich ist sie z. T. identisch 

mit A 72. Das Fund, diente als tragende Zwischenwand von Haus 2 (UK: 

96,54 m u. NN; OK: 96,87-96,98 m u. NN); BP 2

Strat.: unter A 72, A 74, A 71; streicht an A 84, A 93; gehort zu A 77, A 81, A 84, 

A 93, A 82a, A 115, A 92, A 113

Bef.: A 86 (Beilage 2)

Beschr.: O-W orientierter, genuteter Schwellbalken von Haus 2 in Bauphase 2 (Dm. ca. 

15 x 15 cm); Balken mit einer 2-4 cm breiten u. tiefen Nut an der Oberseite. Er 

endet im W auf Hohe von A84 in einer Stake. Das ostliche Ende war nicht 

erhalten. Der Schwellbalken gehort zur ndrdlichen Stabwand von Haus 2 (UK: 

96,69 m u. NN; OK: 96,82 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 33, A 71, A 75, A 76; fiber A 82; gehort zu A 77, A 82, A 116

Bef.: A 87

Beschr.: Holzstake mit aufgestecktem, gelochtem Brett oder Balken; S von A 83; BP 2

Strat.: gehort zu 83

Bef.: A 88 (Beilage 2)

Beschr.: runder, eingegrabener Eckpfosten (Dm. ca. 22 cm) zu A84 u. A82a; BP 2 

Strat.: unter A 75, A 77; in A 81; gehort zu A 81, A 82a, A 84

Bef.: A 89 (Beilage 2)

Beschr.: kantiger, unten zugespitzter Pf. (Eiche; Querschnitt 10 x 10 cm); Funktion 

unbekannt; BP 2

Strat.: unter A 75, A 77; in A 81; gehort zu A 84, A 82a, A 88, A 90

Bef.: A 90 (Beilage 2)

Beschr.: O-W orientierte Flechtwerkinnenwand von Haus 2 in Bauphase 1; parallel zu 

A 82a verlaufende Zwischenwand. Im W endet sie an A84; im O wird das Ende 

durch gr., N-S orientierte Sandsteinplatten (Tiirschwelle) gebildet; BP 2

Strat.: unter A 75-A 77; in A 81; gehort zu A 81, A 82a, A 84, A 88, A 89

Bef.: A 91 (Beilage 2)

Beschr.: Fragm. eines O-W orientierten Holzbretts; das nach S verstiirzte, ca. 3 cm 

starke Brett diente wohl als Tiirschwelle fiber A 85. Ein direkt daneben gefun- 

dener gotischer Schlussel bekraftigt diese Vermutung; BP 2

Strat.: in A 73; gehort zu A 85
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Bef.: A 92 (Beilage 6)

Beschr.: N-S orientierte Gasse mit FuBspuren westlich von Haus 2; grau- bis dunkel- 

brauner, stark humoser Lehm, sehr stark durchsetzt mit Holzspanen u. Asten. 

Im W wird die Gasse durch die Nachbarparzelle begrenzt (A 98). Der Horizont 

fallt stark nach W hin ab (OK: 96,75-96,60 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 73; liber A 120, A 196; streicht an u. gehort zu A 82a, A 84, A 85, 

A 93, A 115, A 195

Bef.: A 93 (Beilage 2)

Beschr.: N-S orientierte Flechtwerkwand mit Tiirpf. u. Sandsteinschwelle von Haus 2; 

diente vermutlich als westliche AuBenwand zwischen A 84 u. A 115 mit einem 

Zugang von W (Hofbereich A 92), der durch einen kantigen, 15 x 16 cm star- 

ken Pf. (Tanne, Falldatum: 1302) u. zwei starker abgetretene Sandsteinbrocken 

(OK: 97,00 m ii. NN) markiert wird. Vermutlich wurde die Wand nachtraglich 

eingefiigt u. ersetzt eine altere Wand. Der Pf. ist zweitverwendet; BP 2

Strat.: unter A 175; liber A 115, A 116; gehort zu A 85, A 84, A 115, A 92, A 94

Bef.: A 94 (Beilage 2)

Beschr.: vermutlich Reste eines Treppenaufgangs; aus einem Holzbrett u. zwei Rundbal- 

ken gefiigt; das Brett (Tanne, Falldatum: nach 1300; L. 1,25 m, Br. 0,30 m, H. 

0,03 m) diente vermutlich als Trittbrett der von W aus zuganglichen Holz- 

treppe. Das Rundholz (Tanne, Falldatum: nach 1279; L. 1,4 m, Dm. 0,15 m) 

sowie der Rest eines dazu rechtwinklig gelegten Balkens gehoren wahrschein- 

lich zur Unterkonstruktion der Treppe. Der Bef. wurde vermutlich zusammen 

mit A 93 nachtraglich in das Gebaude eingefiigt (OK: 96,85 m ii. NN). Die 

Holzer sind zweitverwendet; BP 2

Strat.: unter A 73; liber A 113, A 116; geschnitten von A 6; gehort zu A 116 (?), A 93, 

A 85

Bef.: A 97 (Beilage 4)

Beschr.: runder, eingegrabener sekundar verwendeter Holzpfahl (Eiche, Falldatum: 

1325 ± Waldkante; Dm. ca. 22 cm) mit abgeschragtem unterem Ende (UK: ca. 

96,65 m ii. NN); BP 4

Strat.: liber A 81; schneidet A 90; gehort zu A 7 (?)

Bef.: A 98 (Beilage 2)

Beschr.: siidliches Ende eines N-S orientierten Schwellbalkens (Kiefer; Querschnitt 15 x 

15 cm) mit eingezapftem Stander der westlich an die Gasse angrenzenden Par- 

zelle; mit rechteckigem Zapfenloch (Dm. 7 x 14 cm), in der der Rest des Slan

ders gefunden wurde. Der Balken gehort zu einem sich nach W hin 

erstreckenden Fachwerkgebaude der westlichen Nachbarparzelle (OK: 96,64 m 

ii. NN). Siidlich angrenzend wurden die Reste eines Sandsteinfund. aufgedeckt 

(Hofm. zur Gasse hin); BP 2

Strat.: streicht an A 92
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Bef.: A 103 (Beilage 3)

Beschr.: eingegrabener, rechteckiger, kantig zugeschlagener Pf. (Eiche, Querschnitt 19 x 

28 cm); diente vermutlich als Eckpfosten von Haus 3. Die zwei nordlich davon 

gelegenen Staken stammen moglicherweise von einem zugehorigen Eingang 

oder einer Flechtwerkwand; BP 3

Strat.: unter A 17, A 71; in A 75; gehort zu A 72, A 75

Bef.: A104

Beschr.: verziegelte Lehmtenne zwischen A68, A105 u. A207 (“Schwarze Kiiche”); 

etwa 0,2 m dicke, rot verziegelte, mit Stroh u. verkohltem Holz durchsetzte 

Lehmschicht. Auch 6 von A 105 wurde der Bef. aufgedeckt. Hier wurde er 

allerdings vermutlich nach der Aufgabe der Kiiche einplaniert (OK: 96,69 m ii. 

NN); BP 2

Strat.: unter A 65; uber A 106; streicht an u. gehort zu A 68, A 105, A 207

Bef.: A 105 (Beilage 2)

Beschr.: N-S orientiertes Fund, der Lehmm. der “Schwarzen Kiiche” (?); unregelmaBi- 

ges, aus in weiBem bis hellgrauem Lehm versetzten Sandsteinbrocken gefiigtes 

Fund. (Br. 70 cm). Im Fund, stecken die Reste zweier Holzstaken. Der Bef. war 

mit gr. Mengen an verziegeltem Lehm iiberdeckt (OK: 96,78 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 104; geschnitten von A 107; gehort zu A 68, A 106, A 104, A 207

Bef.: A 106 (Beilage 2)

Beschr.: Sandsteinrollierung der “Schwarzen Kiiche”; unregelmaBig in hellgrauem 

Lehm verlegte Sandsteinbrocken. Der Bef. wird von einem diinnen, schwarzen 

Humusband u. einer dicken verziegelten Lehmtenne (A104; Laufhorizont der 

“Schwaren Kiiche”) iiberdeckt. Der Bef. laBt sich nicht eindeutig von A 105 u. 

A 207 trennen (OK: ca. 96,74 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 104; gehort zu A 104, A 105, A 68, A 207

Bef.: A 107 (Beilage 2)

Beschr.: verstiirzte Sandsteinquader u. Stabwandfragm. in einer flachen G; die Steine u. 

die 12 cm breiten u. 3 cm starken Profilholzfragment wurden vermutlich nach 

der Aufgabe von Haus 2 in Bauphase 2 in die flache G. einplaniert; BP 2

Strat.: unter A 61-A 64; iiber A 153; schneidet A 105

Bef.: A 108 (Beilage 2)

Beschr.: kantig zugeschlagener, unten angespitzter Pf. (Querschnitt 10 x 16 cm); diente 

als Eckstander der iiber A 82a stehenden Wand von Haus 2; BP 2

Strat.: unter A 71; gehort zu A 82a

Bef.: A 110 (Beilage 2)

Beschr.: ausgebrochene Fundamentmauer von Haus 2 in Bauphase 1 (B 0,6 m); aus in 

Lehm versetzten Sandsteinbrocken; endet im Siiden an A 116. Im N war das 

Fund, dutch den Einbau von A 69 so stark gestort u. ausgebrochen, daB das
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ehemalige Ende nicht mehr bestimmt werden kann. Vielleicht lief das Fund, 

nur bis auf Hbhe von A 85. Zwischen Al 14 u. A85 lag moglicherweise eine 

Tur (OK: 96,75 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 73, A 78, A 69, A 75; streicht an A 85, A 115; gehort zu A 115, A 85, 

A 114, A 113

Bef.: A 112 (Beilage 2)

Beschr.: wohl O-W orientiertes Fund, mit verstiirztem Balken; das stark dutch jiingere 

Einbauten gestdrte Fund, aus in Lehm versetzten Sandsteinquadem trug ehe- 

mals vermutlich die siidliche AuBenwand des Zugangs zur “Schwarzen 

Kiiche”. Das auf dem Bef. dokumentierte Balkenfragm. ist wohl verstiirzt (OK: 

96,80 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 78, A 73; gehort zu A 110 (?), A 207, A 105

Bef.: A113

Beschr.: Laufhorizont zu A 115, A 110, A 93, A 85 (Haus 2 in Bauphase 1); dunkelbrau- 

ner, stark humoser Lehm; stark durchsetzt mit Holzspanen u. Flechtwerkfragm. 

Dariiber lagen eine dicke mit Flechtwerkfragm. durchsetzte Planierung u. der 

Laufhorizont des jiingeren Umbaus (Bauphase 2). Der Horizont fallt stark nach 

N hin ab (OK: 96,58-96,75 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 94, A 73; geschnitten von A 6; gehort zu A 115, A 85, A 81, A 110

Bef.: A 114 (Beilage 2)

Beschr.: drei in O-W orientierter Reihe eingeschlagene, runde Holzstaken (Dm. ca. 

6 cm); sie trugen vermutlich ehemals eine siidlich davon gelegene, ins obere 

Stockwerk fiihrende Holztreppe in Haus 2 (Bauphase 2). Uberdies konnten sie 

zur Abtrennung des unter der Treppe gelegenen Raumes gedient haben; BP 2

Strat.: unter A 73; in A 113; gehort zu A 94, A 85, A 113, A 115

Bef.: A 115 (Beilage 2)

Beschr.: O-W verlaufende Schwellmauer von Haus 2 (B 0,4 m); einlagiges u. zweireihi- 

ges Fund, aus in Lehm versetzten Sandsteinquadem u. -brocken. Im W endet 

das Fund, bei y = 1029,40 m (OK: 96,66-96,73 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 116, A 79, A 73, A 93, A 94; gehort zu A 116, A 82a, A 84, A 85, 

A92, A 113, A 110

Bef.: A 116 (Beilage 2)

Beschr.: genuteter Schwellbalken der Stabwand von Haus 2 in Bauphase 2; siehe A 86. 

Die Wand bildete den SiidabschluB des Gebaudes. Im W endet der Balken bei 

y = 1029,40 m; im O ist er durch A 79 gestort (OK: 96,74 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 93, A 94, A 73; iiber A 115; geschnitten von A 79; gehort zu A 86, 

A 93, A 94 (?)

Bef.: A119

Beschr.: Laufhorizont u. Brandschicht ostlich von A 130; orangeroter, stellenweise bei-
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ger, grauer bis brauner Lehm, stark durchsetzt mit verziegeltem Lehm u. ver- 

kohltem Holz (OK: 96,53 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 120, A 153; gehbrt zu A 131 (?)

Bef.: A 120 (entspricht A 154; Beilage 5)

Beschr.: Planierschicht in der nordlichen Halfte des Schnitts; beiger, fetter Lehm, uber 

dem ein diinner, humoser Laufhorizont liegt. Der Horizont fallt stark nach W 

hin ab. Vermutlich wurde die Lehmplanierung nach der endgiiltigen Aufgabe 

von Haus 2 eingebracht (OK: 96,50-96,75 m ii. NN); BP 2/3

Strat.: unter A 30, A 32, A 28, A 155; liber 140, A 131, A 92, A 119, A 136, A 195

Bef.: A 121 (Beilage 3)

Beschr.: Reste zweier eingegrabener Pf.; ein im Querschnitt rechteckig gebeilter Pf. 

(25 x 15 cm) u. ein Rundpf. (Dm. ca. 20 cm) unbekannter Funktion; BP 3

Strat.: unter A 28

Bef.: A 123 (Beilage 3)

Beschr.: N-S orientierte Schwellmauer eines Nebengebaudes; einreihiges, einlagiges 

Fund, aus in Lehm versetzten Sandsteinquadem. Das nordliche Ende wurde 

nicht erreicht (UK: 96,59 m ii. NN; OK: 96,79 m ii. NN); BP 3

Strat.: liber A 126, A 129, A 131; gehort zu A 32 (?)

Bef.: A 125 (Beilage 2)

Beschr.: Reste diinner, N-S orientierter Holzer zur Befestigung eines Weges (?); verlegt in 

beigem, mit Sandsteinbrocken durchsetztem Lehm (OK: 96,54 m ii. NN); BP 2

Strat.: geschnitten von A 30; gehort zu A 126

Bef.: A 126 (Beilage 2)

Beschr.: Rest des N-S orientierten, ostlichen Schwellbalkens von Haus 1 (Dm. ca.

15 cm); auf eine Schwellmauer (Al30) aufgelegt (OK: 96,56 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 123, A 129; liber A 130; geschnitten von A 82a; gehort zu A 125, A 83, 

A 128, A 130

Bef.: A127

Beschr.: Baug. zu A 82a. Hellgrauer, steriler Schluff; BP 2

Strat.: schneidet A 83, A 128, A 130, A 134; gehort zu A 82a

Fg.: Abb. 4.7-9

Bef.: A128

Beschr.: Laufhorizont zu Haus 1; dunkel- bis schwarzbrauner, stark humoser Lehm; der 

Horizont liegt nbrdlich von A134, westlich von A130 u. fallt zur Mitte hin um 

ca. 0,20 m ab (OK: 96,48-96,30 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 131, A 139; liber A 133, A 136; geschnitten von A 127; gehort zu 

A 134, A 130, A 133
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Bef.: A 129 (Beilage 3)

Beschr.: stark verkohlter, N-S orientierter Rest ernes Schwellbalkens (OK: 96,59 m ii.

NN); BP 2/3

Strat.: unter A 123; uber A 126; in A 131; gehort zu A 131

Bef.: A 130 (Beilage 2)

Beschr.: N-S orientierte, ostliche Schwellmauer von Haus 1; wohl einlagiges, einreihi- 

ges Fund, aus in Lehm versetzten Sandsteinquadem. Das nordliche Ende wurde 

nicht erreicht (OK: 96,48 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 126, A 139; geschnitten von A 127, A 82a; gehort zu A 128, A 126, 

A 133, A 134

Bef.: A 131 (Beilage 5)

Beschr.: Laufhorizont u. Brandschicht zu A 129; dunkelbrauner, stark humoser Lehm, 

stark durchsetzt mit verkohlten Holzem (OK: 96,45-96,54 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 120, A 33; iiber A 128, A 133, A 139; geschnitten von A 138; gehort zu 

A 129

Bef.: A 132 (Beilage 2)

Beschr.: Baumstammabschnitt mit Astgabelansatz (Eiche, Falldatum: 1309 ± 10) unbe- 

kannter Funktion; das Holz gelangte vermutlich bei der Aufgabe von Haus 1 

Oder beim Bau von Haus 2 in den Boden (OK: 96,53 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 131, A 120; in A 128; gehort zu A 128, A 83

Bef.: 133

Beschr.: Lehmtenne von Haus 1; hellgrauer bis beiger Schluff; stellenweise beiger 

Schwemmsand; der Horizont liegt nordlich von A 134, westlich von A130 u. 

fallt stark zur Mitte hin ab (OK: 96,49-96,29 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 131, A 128, A 136; iiber A 142; gehort zu A 130, A 134, A 128

Bef.: A 134 (Beilage 2)

Beschr.: O-W orientierte, siidliche Schwellmauer von Haus 1; zweilagiges, zweireihiges 

ca. 0,4 m breites Fund, aus z. T. groBen, in Lehm versetzten Sandsteinbrocken. 

Die M. diente als siidliche Schwellmauer des Gebaudes. Das ostliche Ende 

wurde beim Einbau von A 82a zerstort; das westliche Ende wurde nicht erreicht 

(OK: 96,55 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 83, A 136, A 33; iiber A 184-A 186; geschnitten von A 82a, A 127; 

gehort zu A 83, A 133, A 128, A 183, A 199

Bef.: A 135 (Beilage 2)

Beschr.: doppelte, N-S orientierte Holzstakenreihe mit Resten des Flechtwerks; wohl 

Reste einer Zwischenwand von Haus 1; BP 2

Strat.: unter A 131; in A 133; gehort zu A 133 (?), A 136 (?), A 134, A 183
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Bef.: A 136 (Beilage 5)

Beschr.: Lehmtenne westlich von Al 35, in Haus 1; gelblich beiger, fetter, gestampfter 

Lehm, mit Zonen aus dunkelbraunem, humosem Lehm. Stellenweise liegen auf 

der Tenne Reste von Flechtwerk (OK: 96,50-96,70 m u. NN); BP 2

Strat.: unter A 92, A 120, A 128, A 195; iiber A 133; gehort zu A 92 (?), A 195

Bef.: A 137 (Beilage 2)

Beschr.: zweifach langsgespaltener Stamm als Pf. verwendet (Tanne); Funktion unbe- 

kannt; BP 2

Strat.: unter A 71, A 75; gehort zu A 81 (?)

Bef.: A138

Beschr.: Baug. zu A33. Dunkel- bis graubrauner, stark humoser Lehm mit Zonen aus 

beigem Lehm; BP 3

Strat.: schneidet A 131, A 139; gehort zu A 33

Fg.: Abb. 6.6

Bef.: 139 (Beilage 5)

Beschr.: Brand- u. Planierschicht iiber A128; grauer bis graubrauner Schluff, stellen

weise stark durchsetzt mit Brandschutt (OK: 96,50-96,60 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 131, A 140; iiber A 128, A 130; geschnitten von A 138

Bef.: A 140 (Beilage 5)

Beschr.: Planierschicht im Nordwestbereich des Schnitts; beiger bis hellbrauner, steriler 

Lehm. Die Planierung wurde vermutlich nach einem Brand (A 131) zum 

Gelandeausgleich eingebracht (OK: 96,75 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A120; iiber A139; gehort zu A131

Bef.: A 142 (Beilage 5)

Beschr.: Kultur- oder Planierschicht nordlich von A 82a; dunkelbrauner, stark humoser 

Lehm, stark durchsetzt mit Astwerk u. Holzspanen. Die Schicht wurde vermut

lich nach der Aufgabe des Gebaudes zu A170 eingebracht (OK: 96,20-96,35); 

BP 1

Strat.: unter A 133; uber A 170, A 143-A 149, A 152, A 185, A 186, A 199

Fg.: Abb. 4.24, 25

Bef.: A 143 (Beilage 6)

Beschr.: Abbruchhorizont zu A145; weiBer bis beiger Lehm, durchsetzt mit Sandstein- 

splitt (OK: 95,85 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 142; iiber A 144; gehort zu A 145

Fg.: Abb. 9.15, 20; 10.3-5

Bef.: A 144 (Beilagen 5, 6)

Beschr.: Kulturschicht zu A82b, A145-A148 u. A170; dunkelbrauner, lehmiger, stark 

verdichteter Humus, stark durchsetzt mit Astwerk u. Holzspanen (OK: 95,80 m
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ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 142, A 143; liber A 152; gehbrt zu A 82b, A 145-A 148, A 170

Fg.: Abb. 3.4-12

Bef.: A 145 (Beilagen 1, 5, 6)

Beschr.: N-S orientierter Rundbalken (Tanne; Dm. ca. 10 cm); dient liber einer Funda- 

mentmauer (A 147) als Schwellholz. Im S war das Holz in das Fund. (A 82b) 

eingelassen u. wurde durch eine Stake gesichert; im N war es in der Sandstein- 

rollierung zu A 170 eingelassen. Das Holz trug vermutlich eine Zwischenwand 

(OK: 95,92 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 142; liber A 147; in A 82b, A 142; gehbrt zu A 143, A 144, A 146- 

A 148, A 82b, A 170

Bef.: A 146 (Beilage 5)

Beschr.: Reste eines O-W orientierten, einlagigen und einreihigen Fund, aus Sandstein- 

brocken; diente vermutlich als Schwellmauer zu A 170; wurde nur im Bereich 

von Profil 8 aufgedeckt (OK: 95,65 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 142; liber A 152; gehbrt zu A 144, A 145, A 147, A 148, A 82b, A 170

Bef.: A 147 (Beilagen 1, 5, 6)

Beschr.: N-S orientierte Schwellmauer zu A 145; zweilagiges, einreihiges Fund, aus in 

Lehm versetzten Sandsteinbrocken; endet im S an A 82b u. im N an A 170 

(OK: 95,78 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 142, A 145; liber A 152; gehbrt zu A 144-A 146, A 148, A 82b, A 170

Bef.: A 148 (Beilage 1)

Beschr.: wohl Reste einer N-S orientierten Schwellmauer; vermutlich einlagiges, einrei

higes Fund, aus Sandsteinbrocken. Das Fund, wurde nur am Rand des Tief- 

schnitts aufgedeckt. Es endet vermutlich im N am Profil (OK: 95,93 m ii. NN); 

BP 1

Strat.: unter A 142; uber A 152; gehbrt zu A 144-A 147, A 82b, A 170

Bef.: A 149 (Beilage 1)

Beschr.: kantig zugeschlagener, unten angespitzter Pf. (Tanne; Querschnitt 8x8 cm); 

diente vermutlich als Stander; BP 1

Strat.: unter A 142; in A 144; gehbrt zu A 144-A 148, A 82b, A 170

Bef.: A 150 (Beilagen 1, 6)

Beschr.: runder Holzpfahl (Fichte; Querschnitt: 14 cm), der vermutlich als Stander 

diente; BP 1

Strat.: unter A 133; in A 142; gehbrt zu A 142, A 82b

Bef.: 152 (entspricht A 187; Beilagen 5, 6)

Beschr.: Laufhorizont u. Kulturschicht unter A145-A148. Schwarzer, stark humoser, 

sandiger Lehm, stark durchsetzt mit Astwerk u. Holzspanen (OK: 95,55 m ii.
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NN); unter BP 1

Strat.: unter A 144, A 142, A 147; fiber A 159, A 158; gehbrt zu A 187

Fg.: Abb. 2.13, 34, 35, 37

Bef.: A153

Beschr.: Schwemmlehmhorizont im Nordostbereich des Schnitts; gelblicher bis beiger 

Lehm (OK: 96,55 m fi. NN); BP 2/3

Strat.: unter A 107; fiber A 119

Bef.: A 155 (Beilage 6)

Beschr.: Laufhorizont im Nordostbereich des Schnitts; dunkel- bis graubrauner, stark 

humoser Lehm, durchsetzt mit Sandsteinsplitt (OK: 96,70 m fi. NN); BP 3

Strat.: unter A 28, A 62; fiber A 120; gehbrt zu A 64

Bef.: A 158 (Beilage 6)

Beschr.: Brandschicht unter A152; dunkel- bis schwarzbrauner, stark humoser, im O 

verkohlter Lehm. Der Horizont fallt nach Sfidosten hin ab (OK: 95,20-95,30 m 

fi. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 152; fiber A 159

Fg.: Abb. 2.6, 17, 21, 22, 30

Bef.: A 159 (Beilagen 5, 6)

Beschr.: Laufhorizont unter A 152; dunkelbrauner, sehr stark humoser Lehm, sehr stark 

durchsetzt mit Astwerk u. Holzspanen. Der Horizont fallt stark nach Sfidosten 

hin ab (OK: 95,10-95,30 m fi. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 152, A 158; fiber A 160

Fg.: Abb. 2.7, 12, 18, 19, 31

Bef.: A 160 (Beilagen 5, 6)

Beschr.: Laufhorizont u. Kulturschicht unter A 159; dunkelbrauner, stark humoser 

Lehm, sehr stark durchsetzt mit Astwerk u. Holzspanen. Der Horizont fallt 

stark nach Sfidosten hin ab (OK: 95,25-94,95 m fi. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 159; fiber A 161

Fg.: Abb. 2.1, 28, 39; 3.2

Bef.: A 161 (Beilagen 5, 6)

Beschr.: Schwemmschicht unter A 160; grauer, lehmiger Schwemmsand, mit Zonen aus 

dunkelbraunem, humosem Lehm (OK: 94,90-95,00 m fi. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 160; fiber A 169

Bef.: A163

Beschr.: Planierschicht zu Brandhorizont A 78; dunkelbrauner, stark humoser Lehm 

(OK: 97,10-97,15 m fi. NN); BP 3

Strat.: unter A 19, A 164; fiber A 78, A 168; gehbrt zu A 78
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Bef.: A164

Beschr.: Bauhorizont in der Siidostecke des Schnitts; Sandsteinbrocken u. FluBkies in 

schwach humosem Schluff (OK: 97,20-97,40 m u. NN); BP4

Strat.: unter A 20; uber A 163, A 78; gehort zu A 20

Bef.: A165

Beschr.: Planierschicht u. Laufhorizont in der Siidostecke des Schnitts; grober Quarz- 

schotter, durchsetzt mit beigem bis gelblichem Lehm u. Ziegelsplitt (OK: 

97,60 m ii. NN); uber BP 4

Strat.: uber A 20

Bef.: A168

Beschr.: Planierschicht zu A 78 in der Siidostecke des Schnitts, aber unverziegelt (OK: 

97,00 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 163; iiber A 73; gehort zu A 78

Bef.: 169 (Beilagen 5, 6)

Beschr.: Planierschicht u. Verfiillung eines N-S orientierten Grabens; schwarzer bis rot- 

brauner, stark verdichteter Lehm; sehr stark durchsetzt mit Astwerk, Holzspa- 

nen u. Mist. Der Graben diente vermutlich zur Entwasserung des Gelandes vor 

der ersten Bebauung (OK: 94,90-95,00 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 161; schneidet A 171; gehort zu A 172

Fg.: Abb. 2.2-5, 10,16, 20, 23, 24, 27, 33, 36, 38, 40; 3.1, 3

Bef.: A 170 (Beilagen 1, 5)

Beschr.: O-W orientierte Flechtwerkwand; 0,8 m hoch erhalten; vermutlich handelt es 

sich um eine Zwischenwand, die in einem Fund. (Bef. A 146) verankert ist. Der 

Bef. wurde nur im Profil erfaBt (erhaltene OK: 96,25 m ii. NN); BP 1

Bef.: A 171 (Beilagen 5, 6)

Beschr.: Schwemmschicht; grauer Lehm (OK: 94,50 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: geschnitten von A 169; gehort zu A 202, A 203

Fg.: Abb. 2.8

Bef.: A 172 (Beilage 5)

Beschr.: Grabenverfiillung zu A 169; grauer Lehm; unter BP 1

Strat.: gehort zu A 169, unter A 131, A 142; gehort zu A 144-A 148, A 82b

Bef.: A 173 (Beilage 3)

Beschr.: nordliche Enden zweier parallel zueinander verlaufender, N-S orientierter, aus- 

gebrochener Fundamentmauer. Das ehemals mehrlagigen Sandsteinfund. 

begrenzen eine wohl rechteckige G. (A 79). Uber dem Bef. lagert eine machtige 

Brandschicht (A 78), die moglicherweise von einem Lehmaufbau iiber dem 

Fund, stammt (Ofen?); (erhaltene OK: 97,00 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 78, A 181; streicht an A 115; schneidet A 73; gehort zu A 79, A 175 (?)
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Bef.: A175

Beschr.: Laufhorizont siidlich von Haus 3; dunkel- bis schwarzbrauner, stark humoser 

Lehm; stark mit Astwerk durchsetzt (OK: 97,10 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 181, A 177, A 178; liber A 73, A 93; gehort zu A 173 (?), A 72

Bef.: A177

Beschr.: Abbruch- u. Planierschicht liber A175; hell- bis dunkelgrauer, sandiger Lehm, 

sehr stark mit Sandsteinbrocken durchsetzt (OK: 97,30 m ii. NN); BP 3/4

Strat.: unter A 178, A 23; liber A 175

Bef.: A178

Beschr.: Planierschicht mit Laufhorizont im Slidbereich des Schnitts; hell- bis dunkel

grauer, lehmiger Sand, stellenweise durchsetzt mit Sandsteinsplitt. Wohl jling- 

ster Laufhorizont siidlich von Haus 3 (OK: 97,50 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 23; liber A 78, A 175, A 177, A 181; geschnitten von A 6

Bef.: A181

Beschr.: Abbruchschicht zu A173; grauer Lehm; stark durchsetzt mit Sandsteinbrocken 

(OK: 95,20 m ii. NN); BP 3

Strat.: unter A 178; liber A 173, A 73, A 175; gehort zu A 173, A 78

Bef.: A 182 (Beilage 3)

Beschr.: zweitverwendeter Rundpf. (Dm. 15 cm) unbekannter Funktion (Tanne; Fallda

tum: 1301; Dm. 15 cm); BP 3

Strat.: schneidet A 133, A 136; gehort zu A 120

Bef.: A 183 (Beilage 2)

Beschr.: Reste der Siidostecke einer Fundamentmauer des westlichen Anbaus von 

Haus 1. Das einlagige Fund, ist aus in Lehm versetzten Sandbrocken gefiigt. 

Der Verlauf der M. in West- u. Nordrichtung wurde nicht erfaBt (OK: ca. 

96,25 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 37; liber A 142; gehort zu A 134

Bef.: A 184 (Beilage 2)

Beschr.: acht Holzstaken einer Flechtwerkwand zu A 134 von Haus 1; BP 2

Strat.: gehdren zu A 134, A 135 (?), A 183

Bef.: A185

Beschr.: Vermutlich Bau- u. Laufhorizont zu A82b; Rollierung aus gr. Sandsteinbrocken 

(OK: 95,80 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 186, A 199, A 142; liber A 187, A 200; gehort zu A 82b

Bef.: A 186 (Beilage 1)

Beschr.: O-W orientierter, verkohlter Balken unbekannter Funktion (Tanne; OK: 

96,10 m ii. NN); BP 1
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Strat.: unter A 142, A 134; uber A 185; gehbrt zu A 185, A 82b (?)

Bef.: A 187 (entspricht A152; Beilage 6)

Beschr.: Laufhorizont direkt unter dem ersten Laufhorizont von BP 1 (A 185); dunkel- 

brauner bis schwarzer, stark humoser Lehm; stark durchsetzt mit Mist, Astwerk 

u. Holzspanen (OK: 95,65 m u. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 82b, A 185, A 200; uber A 188; gehort zu A 152

Fg.: Abb. 3.13, 16-19, 21-23; 4.1,2

Bef.: A 188 (Beilage 6)

Beschr.: Schwemmschicht unter A187; grauer, lehmiger, steriler Sand (OK: 95,50 m ii.

NN); unter BP 1

Strat.: unter A 187, iiber A 189

Bef.: A 189 (Beilage 6)

Beschr.: Laufhorizont unter A188; dunkelbrauner, stark humoser Lehm. Der Horizont 

fallt stark nach O hin ab (OK: 95,10-95,45 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 188; iiber A 190, A 194

Fg.: Abb. 2.11, 15, 26

Bef.: A 190 (Beilage 6)

Beschr.: Laufhorizont unter A 194 mit zwei Pfostengruben unter A194 im Westprofil; 

graubrauner, schwach humoser Lehm, stark durchsetzt mit Sandsteinsplitt, Ast

werk u. Holzspanen. Der Horizont fallt stark nach O hin ab. Die OK der Pfosten

gruben reichen bis in A194 hinein (OK: 95,00-95,20 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 189, A 194; iiber A 191; gehort zu A 194

Bef.: A 191 (Beilage 6)

Beschr.: Laufhorizont unter A 190; dunkelbrauner bis schwarzer, stark humoser Lehm.

Der Horizont fallt nach O hin stark ab (OK: 94,95-95,10 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 190; iiber A 192, A 193; geschnitten von A 190

Fg.: Abb. 2.14, 25, 29, 32

Bef.: A 192 (Beilage 6)

Beschr.: Laufhorizont u. Kulturschicht unter A 191; dunkelbrauner, stark humoser 

Lehm, stark durchsetzt mit Astwerk u. Holzspanen. Der Horizont fallt stark 

nach O hin ab (OK: 94,95-94,75 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 191, A 193; iiber A 202, A 203; geschnitten von A 190

Fg.: Abb. 2.9

Bef.: A 193 (Beilage 6)

Beschr.: Bauhorizont unter A 191; hellgrauer Lehm, stark durchsetzt mit Sandsteinsplitt 

(OK: 95,00 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 191; iiber A 192
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Bef.: A 194 (Beilage 6)

Beschr.: Wohl oberster Laufhorizont zu A 190; dunkelbrauner, stark humoser Lehm; 

fallt stark nach 0 hin ab (OK: 95,10-95,30 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 189; uber A 190; gehbrt zu A 190

Bef.: A195

Beschr.: Laufhorizont zu A 136 im westlichen Anbau von Haus 1; wenige Zentimeter 

dickes, dunkelbraunes, stark humoses Lehmband. Der Horizont liegt in der 

Nordostecke des Schnitts u. fallt nach N hin ab (OK: 96,50-96,70 m ii. NN); 

BP 2

Strat: unter A 120; uber A 136; gehort zu A 136, A 92

Bef.: A 196 (Beilage 6)

Beschr.: Bauhorizont zu A 82a; dunkelbrauner, schwach humoser Lehm, durchsetzt mit 

Sandsteinsplitt (OK: 96,45 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 92; tiber A 197, A 82b; gehort zu A 82a

Bef.: A 197 (Beilage 6)

Beschr.: Lehmplanierung zu A 82a; beiger bis gelblicher Lehm, der vermutlich beim 

Bau von A 82a eingebracht wurde (OK: 96,50-96,65 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 196; iiber A 82b; gehort zu A 82a

Bef.: A199

Beschr.: Abbruchhorizont zu A 82b u. Baug. zu A 134; beiger Lehm, durchsetzt mit 

Sandsteinbrocken (OK: 96,25 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 142; iiber A 185; gehort zu A 82b, A 134

Bef.: A 200

Beschr.: Bauhorizont zu A 82b; grauer Lehm, stark durchsetzt mit Sandsteinbrocken u. - 

splitt (OK: 95,65 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 185; iiber A 187; streicht an u. gehort zu A 82b

Bef.: A 202 (Beilage 6)

Beschr.: Schwemmschicht; grauer Lehm; der Bef. fallt grabenartig nach O hin ab. Der 

Graben diente moglicherweise der Entwasserung des Areals vor der ersten 

Bebauung (OK: 94,45-94,75 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 192; geschnitten von A 190; gehort zu A 171, A 203

Bef.: A 203 (Beilage 1)

Beschr.: N-S orientierte Fundamentmauer; zweilagig aus in Lehm versetzten Sandstein

brocken u. -quadem. Das Fund, trug vermutlich eine Lehmm. einer Hofbegren- 

zung. Es endet im S auf Hohe von A 204; im N wurde das Ende nicht erreicht 

(UK: 95,71 m ii. NN; OK: 96,19 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 113; iiber A 204
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Bef.: A 204 (Beilage 1)

Beschr.: O-W orientierte Fundamentmauer; einlagiges, einreihiges, nach N verkipp- 

tes Sandsteinfund. Im 0 endet die M. auf Hohe von A 203; im W wurde das 

Ende nicht erreicht. Das Fund, trug vermutlich eine Lehmm. einer Hofbe- 

grenzung (UK: 95,42 m u. NN; OK: 95,75 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 113, A 203

Bef.: A 205 (Beilage 1)

Beschr.: abgesagter Baumstumpf einer Buche; der Bef. weist auf einen in diesem

Bereich gelegenen Hof zu A 204 hin (OK: 95,72 m ii. NN); BP 1

Strat.: unter A 113; gehort zu A 204

Bef.: A 206 (Beilage 6)

Beschr.: Schwemmschicht. Siehe A 202; allerdings schwach humos. Der Horizont 

stellt vermutlich die Sohle des Grabens dar (OK: 94,45 m ii. NN); unter BP 1

Strat.: unter A 192; gehort zu A 202, A 171

Bef.: A 207 (Beilage 2)

Beschr.: O-W orientiertes, siidliches Fund, der “Schwarzen Kiiche”; unsauber u. 

unregelmaBig gesetztes Fund, aus in weiBem bis hellgrauem Lehm versetz- 

ten Sandsteinbrocken. Zwei seitlich eingeschlagene Staken gehbren wohl zu 

dem Flechtwerk eines Lehmaufbaus fiber dem Fund. Dariiber stand wohl die 

Siidwand der “Schwarzen Kiiche”. Auf dieser Seite lag vermutlich auch der 

Zugang (OK: 96,77 m ii. NN); BP 2

Strat.: unter A 104, A 167; gehort zu A 104-A 106, A 68B Fundkatalog

B. Fundkatalog

Der Fundkatalog ist numerisch und nach Bauperioden geordnet angelegt. Die fettge- 

druckte Nummer ist zugleich die Abbildungsnummer des Fundgegenstandes. Zu jedem 

abgebildeten Fund wird zunachst die zugehorige Befundnummer angegeben. Es folgt 

eine kurze Beschreibung des Fundstiicks, zum Teil mit MaBangaben, und bei Keramik- 

fragmenten die Angabe der Warenart.

Unter Bauperiode 1

2.1

Bef.: A160

Beschr.: schmaler, innengekehlter KR eines bauchigen Topfes; WA Id

2.2

Bef.: A169

Beschr.: schmaler, innengekehlter KR; WA Id
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23

Bef.: A169

Beschr.: schwach auBengekehlter LR mit Innenkehle eines bauchigen Topfes; WA la

2.4

Bef.: A169

Beschr.: steiler, innengekehlter KR eines bauchigen Topfes; WA lb

2.5

Bef.: A169

Beschr.: nicht unterschnittener, flach innengekehlter, stark ausbiegender KR eines bau

chigen Topfes; WA Id

2.6

Bef.: A158

Beschr.: Flach auBengekehlter, breiter, steiler LR mit Innenkehle; WA lb

2.7

Bef.: A159

Beschr.: schmaler, innengekehlter KR eines bauchigen Topfes; WA lb

2.8

Bef.: A171

Beschr.: schmaler, stark ausbiegender KR eines bauchigen Topfes mit geriefter Schulter 

(RDm. 16 cm); WA lb

2.9

Bef.: A192

Beschr.: schmaler, stark ausbiegender KR mit Innenkehle eines bauchigen Topfes; WA 

Id

2.10

Bef.: A169

Beschr.: schmaler, horizontal abgestrichener, innengekehlter KR eines bauchigen Top

fes; WA Id

2.11

Bef.: A189

Beschr.: LR mit Innenkehle eines schwach bauchigen Topfes mit breit geriefter Schul

ter; WA la

2.12

Bef.: A159

Beschr.: LR mit Innenkehle eines bauchigen Topfes; WA Id
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2.13

Bef.: A152

Beschr.: schmaler, stark ausbiegender KR eines bauchigen Topfes; WA 1c

2.14

Bef.: A191

Beschr.: schmaler, dicker, innengekehlter KR; WA la

2.15

Bef.: A189

Beschr.: schwach auBengekehlter LR mit Innenkehle eines bauchigen Topfes; WA la

2.16

Bef.: A169

Beschr.: schmaler, innengekehlter KR eines bauchigen Topfes; WA la

2.17

Bef.: A158

Beschr.: innengekehlter KR eines bauchigen Topfes; WA la

2.18

Bef.: A159

Beschr.: schmaler, schwach auBengekehlter KR mit Innenkehle eines stark bauchigen 

Topfes; WA Id

2.19

Bef.: A159

Beschr.: schmaler, schwach auBengekehlter KR mit Innenkehle; WA la

2.20

Bef.: A169

Beschr.: schmaler, innengekehlter LR eines bauchigen Topfes; WA Id

2.21

Bef.: A158

Beschr.: schmaler, innengekehlter LR eines bauchigen Topfes; WA Id

2.22

Bef.: A158

Beschr.: schmaler, stark ausbiegender LR mit Innenkehle; WA la

2.23

Bef.: A169

Beschr.: schmaler, stark ausbiegender LR eines schlanken, an der Wandung gerieften 

Topfes; WA lb
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2.24

Bef.: A169

Beschr.: schmaler, innengekehlter LR eines bauchigen Topfes mit gerippter Schulter; 

WAld

2.25

Bef.: A191

Beschr.: auBen gerundeter, innengekehlter LR; WA Id

2.26

Bef.: A189

Beschr.: gerundeter, stark ausbiegender, innengekehlter LR eines bauchigen Topfes; WA 

Id

227

Bef.: A169

Beschr.: unterschnittener, oben gerundeter, innengekehlter LR eines bauchigen Topfes; 

WAld

2.28

Bef.: A160

Beschr.: ausbiegender, kolbenfbrmig verdickter, innengekehlter Rand; WA lb

2.29

Bef.: A191

Beschr.: ausbiegender, dreieckiger, innengekehlter Rand eines bauchigen Topfes; WA la

230

Bef.: A158

Beschr.: ausbiegender, kolbenformig verdickter Rand; WA Id

231

Bef.: A159

Beschr.: ausbiegender, dreieckiger, innengekehlter Rand; WA Id

232

Bef.: A191

Beschr.: ausbiegender, verdickter, gerundeter Rand eines Bechers; WA 2b

233

Bef.: A169

Beschr.: schmaler, stark ausbiegender LR mit Innenkehle; WA lb
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Abb. 2: WeiBenfels, Ldkr. WeiBenfels, Marktgasse, Schnitt A. 1-39 Keramik; 40 Holz.

1-40 unter Bauperiode 1. M. 1 : 3
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234

Bef.: A152

Beschr.: sichelformiger Rand eines bauchigen, diinnwandigen Topfes; WA lb

235

Bef.: A152

Beschr.: ausbiegender, verdickter, sichelformiger Rand eines bauchigen Topfes; WA la

236

Bef.: A169

Beschr.: glockenformiger Deckel mit geriefter Wandung und sichelfbrmigem Rand 

(RDm. 13,5); WA Id

237

Bef.: A152

Beschr.: lippenformiger Steilrand eines Bechers; WA 2b

238

Bef.: A169

Beschr.: abgesetzter BecherfuB; WA 2b

239

Bef.: A160

Beschr.: Quellboden eines bauchigen Standbodentopfes (BDm. 12 cm); WA la

2.40

Bef.: A169

Beschr.: an der Innenseite gedrechselte, auBen grob geschnitzte, stark ausladende Holz- 

schale (Nadelholz).

3.1

Bef.: A169

Beschr.: kl. steilwandiger Standbodentopf mit schwach gerippter Wandung (BDm. 9 cm;

Dmax. 12 cm); WA Id

3.2

Bef.: A160

Beschr.: Holzboden eines Daubenschalchens mit Resten der Harzabdichtung (Nadel

holz; BDm. 11 cm)

33

Bef.: A169

Beschr.: geschnitzter Holznagel mit abgesetztem Kopf (Nadelholz; L 10 cm)
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Bauperiode 1 und darunter

3.4

Bef.: A 144, A152

Beschr.: breiter, gerundeter LR; WA Id

3.5

Bef.: A 144, A152

Beschr.: ausbiegender, stark unterschnittener, innengekehlter KR eines bauchigen Top

fes; WA Id

3.6

Bef.: A144,A152

Beschr.: ausbiegender, nicht unterschnittener KR; WA 2a

3.7

Bef.: A 144, A152

Beschr.: schmaler KR eines bauchigen Topfes; WA 1c

3.8

Bef.: A 144, A152

Beschr.: LR mit Deckelfalz eines bauchigen Topfes (RDm. 16 cm); WA Id

3.9

Bef.: A 144, A152

Beschr.: kolbenformig verdickter Rand; WA Id

3.10

Bef.: A 144, A152

Beschr.: Fragm. eines Hufeisens mit leicht gewelltem auBeren Rand, zwei runden 

Nagelkopfen u. keilfbrmigem Ende (Streicheisen)

3.11

Bef.: A 144, A152

Beschr.: Fragm. eines bauchigen Henkeltopfes mit sichelformigem Rand u. gesatteltem, 

randstandigem Bandhenkel; WA Id

3.12

Bef.: A 144, 152

Beschr.: Fragm. eines Messerscheidenbeschiags mit rundstabigem, geknicktem Biigel 

und nach oben umgebogenem, angenietetem Blech als Verstarkung der Spitze 

des Futterals. An beiden Enden war der Beschlag ehemals mit Nieten am Leder 

der Scheide befestigt (Eisen; L. 11,0 cm).
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Bauperiode 1

3.13

Bef.: A187

Beschr.: innengekehlter KR eines bauchigen Topfes (RDm. 17 cm); WA 1c

3.14

Bef.: unter Bef. A 113

Beschr.: innengekehlter KR eines bauchigen Topfes; WA 1c

3.15

Bef.: A143

Beschr.: auBen schwach gekehlter LR mit Innenkehle eines bauchigen Topfes; WA 1c

3.16

Bef.: A187

Beschr.: auBen schwach gekehlter LR mit Deckelfalz; WA 1c

3.17

Bef.: A187

Beschr.: auBen schwach gekehlter LR mit Deckelfalz eines bauchigen Topfes; WA 1c

3.18

Bef.: A187

Beschr.: nicht unterschnittener KR mit Innenkehle; WA la

3.19

Bef.: A187

Beschr.: stark ausbiegender, auBen gerundeter, innengekehlter LR eines bauchigen Top

fes (RDm. 12 cm); WA lc

3.20

Bef.: A143

Beschr.: kolbenformig verdickter Rand eines bauchigen Topfes; WA lc

3.21

Bef.: A187

Beschr.: stark ausbiegender, verdickter, innengekehlter Rand; WA lc

3.22

Bef.: A187

Beschr.: kl., schwach bauchiger Topf mit ausbiegendem, kolbenformig verdicktem, 

innengekehltem Rand u. Wellenlinienzier auf der Schulter; WA lb

3.23

Bef.: A187

Beschr.: abgesetzter Knauf eines wohl glockenformigen Deckels; WA lb
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Abb. 3: WeiBenfels, Ldkr. WeiBenfels, Marktgasse, Schnitt A. 1,4-9,11,13-25 Keramik; 2, 3 Holz;

10,12 Eisen. 1-3 unter Bauperiode 1; 4-12 Bauperiode 1 und darunter;

13-25 Bauperiode 1. M. 1: 3
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3.24

Bef.: A142

Beschr.: ausbiegender, verdickter Rand eines Bechers; WA lb

3.25

Bef.: A142

Beschr.: einfacher, ausbiegender Rand eines Bechers; WA 2b

4.1

Bef.: A187

Beschr.: Quellboden mit radformiger Bodenmarke eines Standbodentopfes; WA Id

4.2

Bef.: A187

Beschr.: handgeformter Osenhenkel eines wohl glockenformigen Deckels; WA la

43

Bef.: A143

Beschr.: Daube aus Nadelholz (H. 6,1 cm)

4.4

Bef.: A143

Beschr.: Daube aus Nadelholz (H. 5,1 cm)

4.5

Bef.: A143

Beschr.: grob zugeschnitztes Stockchen aus Laubholz (Pflanzstock?; L. 12,5 cm).

Bauperiode 2

4.6

Bef.: A 66 u. darunter

Beschr: stark innengekehlter KR eines stark bauchigen Topfes mit geriefter Wandung u.

Rollstempelzier auf der Schulter; WA 1c? (durch Brand ziegelrot nachoxidiert)

4.7

Bef.: A127

Beschr.: S-formig geschwungener, innengekehlter Rand eines stark bauchigen Topfes;

WAld

4.8

Bef.: A127

Beschr.: oben gerundeter LR; WA Id

4.9

Bef.: A127

Beschr.: bauchiger Standbodentopf mit Quellboden, geriefter Wandung u. Wellenlinien- 

zier auf der Schulter (BDm. 10,8 cm; Dmax. 23 cm); WA Id
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Abb. 4: WeiBenfels, Ldkr. WeiBenfels, Marktgasse, Schnitt A. 1,2,6-17 Keramik; 3-5 Holz. 1-5 Bau- 

periode 1; 6-9 Bauperiode 2; 10-17 Bauperiode 2/3. 1-17 M. 1 : 3
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Bauperiode 2/3

4.10

Bef.: unterA63

Beschr.: kl. bauchiger Topf mit stark innengekehltem, schmalem LR u. geriefter Wan- 

dung (RDm. 10 cm; Dmax. 12 cm); WA Id

4.11

Bef.: A 36 u. darunter

Beschr.: breite, steile, geriefte Halszone eines bauchigen Topfes mit verdicktem lippen- 

fbrmigem Rand (RDm. 12 cm); WA Id

4.12

Bef.: Stoning Kanal

Beschr.: stark ausbiegender, dreifach profilierter Kragenrand eines bauchigen Topfes mit 

zweifacher Rollradchenzier auf der Schulter (RDm. 14 cm); WA Id

4.13

Bef.: A 36 u. darunter

Beschr.: Quellboden eines stark bauchigen Standbodentopfes mit geriefter Wandung 

(BDm. 11 cm); WA Id

4.14

Bef.: unterA28

Beschr.: schwach profilierter LR eines bauchigen Topfes mit zweifacher Rollradchen

zier auf der Schulter; WA Id

4.15

Bef.: unterA63

Beschr.: KR mit starker Innenkehle eines bauchigen Topfes; WA Id

4.16

Bef.: A 36 u. darunter

Beschr.: schmaler, stark innengekehlter LR eines bauchigen Topfes; WA Id

4.17

Bef.: unterA28

Beschr.: Fragm. eines steilwandigen Bechers oder Krugs mit abgesetztem FuB, eingezo- 

genem Boden u. uber dem FuB mehrfach eingestempelter Menschenmaske; WA 

6 (Steinzeug ohne Engobe)

5.1

Bef.: A 36 u. darunter

Beschr.: Unterteil eines Krugs mit WellrandfuB u. geriefter Wandung (BDm. 11 cm);

WA5

5.2

Bef.: A 36 u. darunter
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Beschr.: zweifach gekehlter, randstandiger Bandhenkel eines schwach bauchigen Top- 

fes; WA Id

5.3

Bef.: A 36 u. darunter

Beschr.: zweiseitige BuntmetallguBform aus poliertem Kalkstein. Die Verzierungen sind 

sehr tief u. konisch eingeschnitten. In der Form wurden diinne Beschlage 

gegossen.

5.4

Bef.: A 36 u. darunter

Beschr.: glockenformiger Deckel mit schwach abgesetztem Knauf, breiter Randzone u. 

dreieckigem RandabschluB (RDm. 11 cm; H 4,5 cm); WA Id

5.5

Bef.: Stdrung Kanal

Beschr.: dickwandige, oben quadratische u. unten runde Topfkachel mit horizontal abge- 

schnittenem Rand, geriefter Wandung, u. eingesunkenem Boden (RDm. 12 cm; 

BDm. 5,4 cm; H 8 cm); WA 2a

5.6

Bef.: A 36 u. darunter

Beschr.: schwach profilierter Kragenrand mit starker Innenkehle eines stark bauchigen 

Topfes (RDm. 13 cm); WA le

5.7

Bef.: A 36 u. darunter

Beschr.: bauchiger Topf mit KR u. geriefter Schulter (RDm. 17 cm); WA Id

Bauperiode 3

5.8

Bef.: A 35

Beschr.: bauchiger Topf mit innengekehltem KR (RDm. 12 cm); WA Id

5.9

Bef.: A 35

Beschr.: bauchiger Topf mit geknicktem LR, gerippter Wandung u. Wellenlinienzier auf 

der Schulter (RDm. 8 cm); WA lb

5.10

Bef.: A 35

Beschr.: kl., bauchiger Topf mit breiter, konischer, stark geriefter Halszone u. s-formig 

geschwungenem Rand (RDm. 10 cm); WA Id
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5.11

Bef.: A 35

Beschr.: stark bauchiger Topf mit innengekehltem Kragenrand u. gerippter Schulter 

(RDm. 18 cm); WA Id

6.1

Bef.: A 79

Beschr.: bauchiger Krug mit Kompositrand u. gerippter Schulter (RDm. 8,5 cm; Dmax.

15 cm); WA Id

6.2

Bef.: A 35

Beschr.: stark abgesetzter Knauf eines steilwandigen Deckels; WA Id

6.3

Bef.: A 35

Beschr.: bauchiger Topf mit profiliertem, innengekehltem KR u. randstandigem, gekehl- 

tem Bandhenkel (RDm. 12 cm); WA Id

6.4

Bef.: A 35

Beschr.: Deckel mit steiler, leicht geschwungener u. gerippter Wandung u. dreieckig 

verdicktem RandabschluB (RDm. 14 cm); WA Id

6.5

Bef.: A 35

Beschr.: WellrandfuB eines bauchigen Krugs (BDm. 11 cm); WA 5

6.6

Bef.: A138

Beschr.: Oberteil eines bauchigen Krugs mit schwach abgesetztem, unprofiliertem Steil- 

rand (RDm. 8 cm); WA 5

Bauperiode 3/4

6.7

Bef.: A17

Beschr.: Oberteil eines kl., bauchigen Topfes mit stark ausbiegendem, sichelfdrmigem, 

innengekehltem Rand u. geriefter Schulter (RDm. 10 cm); WA Id

6.8

Bef.: A 18, A19 u. darunter

Beschr.: Oberteil eines gr., bauchigen Topfes mit dreifach profiliertem Kragenrand 

(RDm. 20 cm); WA Id

6.9

Bef.: A 16, A23
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Abb. 5: WeiBenfels, Ldkr. WeiBenfels, Marktgasse, Schnitt A. 1, 2, 4-11 Keramik; 3 Stein.

1-7 Bauperiode 2/3; 8-11 Bauperiode 3. M. 1: 3
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Beschr.: Oberteil eines kl., bauchigen Topfes mit verdicktem, innengekehltem Sichel- 

rand u. gerippter Schulter (RDm. 10 cm); WA Id

6.10

Bef.: A17

Beschr.: Oberteil eines gr. bauchigen Topfes mit stark gekehltem KR (RDm. 18 cm); 

WAld

6.11

Bef.: A15

Beschr.: Oberteil eines schwach bauchigen Topfes mit ausbiegendem, innengekehltem 

Lippenrand u. randstandigem, schwach gekehltem Bandhenkel (RDm. 11 cm; 

Dmax. 11,2 cm); WA le

6.12

Bef.: A17

Beschr.: Oberteil eines bauchigen Topfes mit innengekehltem KR u. Rollradchenzier auf 

der Schulter (RDm. 15 cm); WA Id

7.1

Bef.: A15

Beschr.: Oberteil eines stark bauchigen Topfes mit verdicktem, sichelformigem, innen

gekehltem Rand u. einer horizontalen Rippe auf der Schulter (RDm. 16 cm); 

WA4

7.2

Bef.: A 23

Beschr.: verdickter, ausbiegender Lippenrand eines Topfes mit steiler, gerippter Hals- 

zone; WA Id

73

Bef.: A17

Beschr.: WellrandfuB eines steilwandigen Bechers (BDm. 8 cm); WA 6

7.4

Bef.: A17

Beschr.: abgesetzter StandfuB eines bauchigen Bechers (BDm. 5,2 cm); WA 7

7.5

Bef.: A15

Beschr.: kl., steilwandiges Schiisselchen mit abgesetztem Boden u. verdicktem Rand 

(dllampchen; RDm. 8 cm; BDm. 5 cm; H 4,2 cm); WA 4

Bauperiode 4 und dariiber

7.6

Bef.: Abtiefen auf Flache 1
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Abb. 6: WeiBenfels, Ldkr. WeiBenfels, Marktgasse, Schnitt A. 1-13 Keramik. 1-6 Bauperiode 3;

7-13 Bauperiode 3/4. M. 1 : 3
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Beschr.: Unterteil eines steilwandigen Krugs Oder Bechers mit abgesetztem Boden 

sowie aufgesetzten Beerennuppen u. einem Medaillon mit Hirschdarstellung 

(BDm. 7,8 cm); innen gelb-, auBen grim-, gelb- u. braunglasiert

7.7

Bef.: Abtiefen auf Flache 1

Beschr.: Standboden eines Topfes mit einer nach dem Brand eingeritzten Inschrift 

(“Greger Mary 1593”; BDm. 6 cm); WA 3

7.8

Bef.: A17

Beschr.: Tuch- oder Wollplombe aus Blei (“TORGAW 1546”)

7.9

Bef.: Abtiefen auf Flache 1

Beschr.: oben quadratisch u. unten rund ausgeformte Topfkachel mit horizontal abge- 

schnittenem Rand u. geriefter Wandung (RDm. 13 cm; BDm. 5 cm; H. 8,5 cm); 

WA8

7.10

Bef.: Abtiefen auf Flache 1

Beschr.: Unterteil eines kl. bauchigen Bechers mit geriefter Wandung u. abgesetztem 

StandfuB (BDm. 5 cm); WA 6

7.11

Bef.: Abtiefen auf Flache 1

Beschr.: kl. Schalchen mit gerundeter Wandung, abgesetztem StandfuB u. eingezogenem 

Boden (Ollampchen; RDm. 8 cm; BDm. 4 cm; H 2,8 cm); WA 2b

7.12

Bef.: Abtiefen auf Flache 1

Beschr.: abgesetzter, an der Oberseite gerippter StandfuB eines Bechers (BDm. 7 cm); 

WA6

7.13

Bef.: Abtiefen auf Flache 1

Beschr.: gr., oben quadratische Schiisselkachel mit geriefter Wandung, konzentrischen 

Rippen an der Innenseite u. angesetzten Schmuckstegen an der Oberseite, die in 

den Zwickeln Blumenrosetten tragen (RDm. 22 cm; BDm. 9 cm; H. 8 cm); WA 

8

7.14

Bef.: Abtiefen auf Flache 1

Beschr.: Fragm. einer Blattkachel mit antiker Mannerdarstellung u. Palmettenzier; WA 8
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Abb. 7: WeiBenfels, Ldkr. WeiBenfels, Marktgasse, Schnitt A. 1-7, 9-14 Keramik; 8 Blei. 1-5 Bau- 

periode 3/4; 6-14 Bauperiode 4 und dariiber. 1-12, 14 M. 1 : 3; 13 M. 1 : 6
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Anmerkungen

1 Die Grabung wurde vom Bautrager, der DAL in Mainz, sowie der Bundesanstalt fur Arbeit 

finanziert. Neben drei Grabungsleitem (J. Auler M. A., V. Herrmann M. A., Dipl.-Prahist. 

R. Schoon) waren 20 ABM-Krafte der kommunalen Beschaftigungsgesellschaft WeiBenfels 

KdSa GmbH (P. Berger, W. Bomhake, W. Czerwinski, E. Drondorf, G. Fabich, H.-D. Friedrich,

H. Gonser, A. Kahnt, H.-J. Koch, J. Kohlbach, T. Kurzweil, K. Maier, S. Menzel, M. Pawlitza, 

P. Richter, H. Schirm, S. Schreiber, G. Tautz, K. Tille, P. Weber, ) und Studenten (K. Behnert,

I. Braun, N. Dreischhoff, M. Gbdecke, S. Mason, A. Motsch, C. Quicker, J. Richter, C. Sachs, 

R. Sieberg, J. Taut, D. Zenner) an der Grabung beteiligt.

2 Ausgedehnte Stadtkemgrabungen fanden zwar zum Beispiel in Leipzig, Merseburg und Halle 

statt; Hinweise zur Entwicklung des stadtischen Hausbaus in der Region sowie gut stratifizier- 

tes Fundmaterial fehlen allerdings bislang oder wurden noch nicht publiziert.

3 Dem Landesarchaologen Dr. habil. S. Frohlich mochte ich an dieser Stelle danken, daB schon 

kurze Zeit nach Beendigung der Grabung dieser umfassende Vorbericht publiziert werden 

kann.

4 Die Angaben zur Stadtgeschichte von WeiBenfels wurden aus der folgenden Literatur iibemom- 

men: Chronik 1981, S. 7 f. - Keyser 1941, S. 722 f.

5 Die wichtige, von Halle nach Bohmen fiihrende HandelsstraBe - die sogenannte “Ober- oder 

Osterlandische SalzstraBe” - iiberschreitet hier bei WeiBenfels die Saale. Die Querachse von 

Erfurt nach Leipzig und weiter nach Osten kreuzt in WeiBenfels die Nord-Siid-Achse (Chronik 

1981, S. 9).

6 Tauchlitz - die spatere Nikolaivorstadt -, am unteren GreiBelbach, im Bereich der Langendorfer 

und Naumburger StraBe gelegen, befand sich ab dem letzten Drittel des 11. Jh. als Marktsied- 

lung schon auf dem Weg zur Stadtwerdung. Horklitz, auf dem Georgenberg; die Siedlung 

wurde zusammen mit der zwischen 985 und 1046 (?) gestifteten Kirche St. Georg erst 1485 in 

die Stadtmauer einbezogen, aber erst 1833 eingemeindet. Klengowe - die spatere Klingenvor- 

stadt -, an der Leipziger StraBe und am Klingenplatz gelegen, wurde ebenfalls erst 1833 einge

meindet. Cuba (friiher falschlicherweise als Podelitz zitiert), im Bereich der spateren Neustadt 

am linken Saaleufer gelegen.

7 Schafer 1945; das Manuskript ist im Stadtarchiv WeiBenfels archiviert.

8 Schafer 1945

9 Auf der zur GroBen KalandstraBe hin gerichteten Nordseite des Seifenfabrikgebaudes war ein 

Sandstein mit der eingemeiBelten Jahreszahl “1850” erhalten.

10 Vergleichbare Keramik stammt aus Befunden der Burgen und Burgstalle von Camburg (Neu

mann 1969), Groitzsch (Vogt 1987) und Jenalobnitz (Stoll 1993) sowie des Stadtgebiets von 

Leipzig (Kiias 1966; - Schmidt/Westphalen 1994).

11 Auf eine detaillierte, statistische Auswertung der Keramik wurde fur diesen Aufsatz verzichtet.

12 Es wurden von Dr. U. HeuBner, Deutsches Archaologisches Institut Berlin, 23 Dendroproben 

untersucht, von denen lediglich 9 Proben eine Datierung geliefert haben. Die Datierbarkeit der 

Proben war wegen der Weitringigkeit der Eichenholzer bzw. wegen des jungen Stangenholzes 

bei den Nadelholzem nicht sonderlich gut. Fur sein Bemiihen sei ihm an dieser Stelle herzlich 

gedankt.

13 Die Untersuchung der botanischen GroBreste werden zur Zeit im LfA in Halle von M. Schafer 

und M. Jahreis durchgefiihrt. Eine Publikation ist in Kurze in dieser Zeitschrift vorgesehen.

14 Die erhaltene Oberkante der etwa noch 0,8 m langen Pfahle, deren oberste Spitzen vom Bagger 

zerstort waren, lagen etwa 95,50 m ii. NN.

15 Herrmann 1995 - Scholkmann 1978, S. 19 f., Abb. 4a, 5a - Scheftel 1990, S. 59 f.

16 Kombinationen aus Schwellen- und Pfostenbauten tauchen in slawischen Gebieten haufig in
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hoch- und spatmittelalterlicher Zeit auf. Diese Form des Hausbaus entwickelte sich vermutlich 

schon in slawischer Zeit in diesen Gebieten (Fehring 1986, S. 43 f.).

Die im Jahr 1551 erlassene stadtische Verordnung, die Hauser aus Brandschutzgriinden nicht 

mehr wie liblich mit Schindeln zu decken, legt nahe, daB auch schon im 13. Jh. Schindeln zur 

Dachdeckung verwendet wurden. Ein Nachweis fur die Verwendung von Schindeln konnte bei 

der Grabung allerdings nicht erbracht werden.

Scheftel 1990, S. 59 f. Neben die Standerbauten mit oder ohne massives Fundament, deren ste- 

hende Holzer in einzelne holzerne Grundschwellen oder einen Schwellenkranz eingezapft sind, 

treten im stadtischen Hausbau auch fundamentierte Standerbauten, deren Stander am FuBende 

liber Schwellriegel miteinander verbunden sind, auf.

Grimm 1939, S. 12 f.

Dunkel 1994, S. Ill f. - Unteidig 1994, S. 123 f.

Schmolitzky 1968, S. 78 f. - Fiedler 1967, S. 63 f.

siehe Anmerkung 17

siehe Anmerkung 17

Das liber dem Laufhorizont von Haus 1 gefundene Eichenholz (Bef. A 132), dessen Falldatum 

in der Zeit um 1309 liegt, datiert ungefahr den Zeitpunkt der Aufgabe von Haus 1, und damit 

auch den Zeitpunkt des Baus von Haus 2.

Schmolitzky 1968, Abb. 27

Ein ahnlicher Befund wurde auf dem Duisburger Marktplatz aufgedeckt (Krause 1983, S. 190 - 

Krause 1983a, S. 23).

Das Falldatum des Holzes kann dendrochronologisch in das Jahr 1302 datiert werden.

Im slidwestlichen Raum wurde dem Laufhorizont bei der Grabung keine eigene Befundnum- 

mer zugewiesen. Deshalb siehe auch unter Bef. A 113.

Scheftel 1990, S. 10/67 f. - Muller-Wille 1968, S. 1 ff.

Unteidig 1994, S. 123 f.

Chronik 1981, S. 13

Chronik 1981, S. 14

An der Ostseite des sogenannten Reiterhauses in Neusalza-Spremberg, Oberlausitz, hat sich 

diese Konstruktion bis heute erhalten (Agthe 1994, S. 235 f., Abb. 6).

Schafer 1945

Nach Begutachtung durch den Verfasser und die Obere Denkmalschutzbehorde in Halle festge- 

stellt.

Chronik 1981, S. 18

Zum Teil wurden alte Pfosten wiederverwendet. Zwei Eichenpfosten wurden dendrochronolo

gisch untersucht. Bef. A 7: Falldatum 1307; Bef. A 97: Falldatum 1325 ± Waldkante; strati- 

graphisch gehbren die Pfosten sicher zu Bauperiode 4.

Christi 1993, S. 18f. - Janssen 1966 - Kuas 1966, S. 347f. - Lappe 1988, S. 257f. -Neumann 

1969,S.404f. - Siebrecht 1992 - Schirmer 1939 - Schmitt/Westphalen 1994,S. 143f. -Ste

phan 1982, S. 91 f. - Stoll 1993 - Timpel 1989, S. 258 f. - Timpel 1990 - Vogt 1987, S. 105 f. 

Herrmann 1989, S. 257 f. - Nickel 1960, S. 63 f. - Nickel 1964, S. 96 f. - Siebrecht 1992 - 

Timpel 1990

Christi 1993, S. 18 f. - Schmidt 1990, S. 16/19 f.

Janssen 1966 - Schmidt 1990, S. 16 - Stephan 1982, S. 91 f.

Klias 1966, S. 347 f. - Neumann 1969, S. 404 f. - Schmitt/Westphalen 1994, S. 143 f. - 

Stoll 1993

Fleischer/Hoffmann/Schwabenicky 1991, S. 30 f. - Vogt 1987, S. 105 f.

Unter dem Begriff “Leistenrand” werden alle ausbiegenden, auBen vertikal abgestrichenen 

Randformen zusammengefaBt. Zum Teil weisen die Leistenrandformen schwache AuBenkeh-
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len auf und sind leicht unterschnitten. Sie stellen dann Ubergangsformen zu den Kamiesran- 

dem dar.

45 Unter dem Begriff “Kamiesrand” werden alle ausbiegenden, auBengekehlten und unterschnitte- 

nen Randformen zusammengefaBt. Die friihen Exemplare des 13. Jh. sind iiberwiegend schmal 

und wenig profiliert, hingegen sind die Formen des 14. und 15. Jh. breiter, starker profiliert und 

geschwungen.

46 Herrmann 1995 - Losert 1994, S. 30 f./48 f.

47 Gross 1991, S. 138

48 Stoll 1993, S. 32

49 Kiias 1966, S. 347 f. - Otto/Herrmann 1969, S. 40 f. - Stoll 1993, S. 31/33 - Vogt 1987, 

S. 10 f.

50 Herrmann 1995 - Losert 1993, S. 30 f.

51 Hennig 1993, S. 247 - Herrmann 1995

52 Gross 1991, S. 69 f.

53 Stephan 1982, S. 95 f.

54 Es liegt bislang lediglich eine Monographic zum mitteldeutschen Steinzeug vor. Sie behandelt 

allerdings vor allem die jiingeren GefaBe ab der Renaissance (Horschik 1978).

55 Fleischer/Hoffmann/Schwabenicky 1991, S. 30 f. - Schafer 1993, S. 16 f.

56 Im SchloBmuseum von Zeitz sowie im dortigen Magazin liegen zahlreiche, bislang unpubli- 

zierte Fragmente von ahnlichem Steinzeug, das sicher am Ort hergestellt wurde. Die Funde 

wurden vom Verfasser selbst in Augenschein genommen.

57 Aus dem Bamberger Stadtgebiet (Am Kranen) liegen von einer Grabung des Lehrstuhls fur 

Mittelalterarchaologie, an der der Verfasser beteiligt war, zahlreiche vollstandig griinglasierte 

GefaBfragmente des 14. Jh. vor. Hennig 1993, S. 241 f. - Steeger 1992 - Stephan 1982, 

S. 98 - Stoll 1993, S. 31/34

58 Dies laBt sich auch an zahlreichen anderen Fundorten Slid- und Norddeutschlands beobachten; 

z. B. in Nordbayem, Siidwestdeutschland und in Siidniedersachsen (Hennig 1994, S. 247/ 

255 f. - Gross 1991, S. 83 f. - Stephan 1982, S. 98). In Leipzig konnten im Fundgut des 

15. Jh. zahlreiche iiberwiegend innen griinglasierte GefaBe gefunden werden (Schmitt/West- 

phalen 1994, S. 144)

59 Dies konnte auch an Keramik aus dem Leipziger Stadtgebiet beobachtet werden (Schmitt/West- 

phalen 1994, S. 146)

60 Fur den freundlichen Hinweis auf die bislang unpublizierten Funde habe ich Frau Dr. M. 

Klamm zu danken.

61 Ahnliche geschnitzte Holzchen wurden in slawischen Siedlungen gefunden (Herrmann 1989, 

S. 252).

62 Das Ende des Hufeisens ist keilformig gestaltet. Vermutlich handelt es sich um ein orthopadi- 

sches Hufeisen, das auf der zum Nachbarhuf weisenden Seite schmal ausgeschmiedet wurde, 

um besonders beim Galopp Verletzungen zu vermeiden. Uberdies wurden Fehlstellungen der 

Hufe ausgeglichen (Moser 1966).
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